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Vorwort.

Seit Friedrich Diez, dem Schöpfer der romanischen Sprach-

wissenschaft, hat nur mein hochverehrter Lehrer "Wilhelm Meyer -

Lübke der historischen Grammatik der herrlichen Sprache Casti-

liens eine umfassende, streng wissenschaftliche Behandlung zu-

theil werden lassen. Selbstverständlich war es aber dem ge-

lehrten Verfasser der heute allein herrschenden romanischen

Grammatik bei dem Ungeheuern Gebiete der romanischen Philo-

logie unmöglich, jeden einzelnen Wissenszweig nach Art von

Specialarbeiten detailliert zu behandeln. Aus diesem Grunde

konnte ich wühl ohne Überhebung' den Versuch einer Dar-

stellung des Altspanischen wagen, und so übergebe ich hiemit

der Öffentlichkeit eine auf den Arbeiten von Meyer-Lübke und

Cornu — auch Fr. Hanssen sei nicht vergessen — sowie auf

eigenen Forschungen beruhende Geschichte des altspanischen

Verbums.

Das vorliegende Büchlein ist hauptsächlich für Anfänger

berechnet, und wie ich gerne und offen eingestehe, von einem

Anfänger geschrieben und daher wohl auch nicht frei von

Irrthümern. Deshalb sei auch meine Bitte an die gelehrten

Leser, Nachsicht zu üben gegen den Anfänger und demselben

allfällige Versehen gütigst mitzutheilen, freundlich aufgenommen!

Als Ehrenpflicht betrachte ich es, den Herren Professoren

Meyer-Lübke, Hauler und W. Neumann in Wien für mir

in liebenswürdigster Weise ertheilte Rathschläge, der Direction

der k. k. Hofbibliothek in Wien, sowie dem Director der Uni-

versitätsbibliothek in Innsbruck, Herrn Dr. Ludwig von Hör-

mann für das mir in reichstem Mafse zutheil Gewordene Ent-
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okommen, and endlich meinem Freunde and Collegen

Hermann Pesta für seine Unterstützung beim Lesen der

Correcturen öffentlich meinen herzlichsten Dank zu sagen.

Was die Zählung der Strophen oder Zeilen betrifft, habe

ich mich stets an die Eerausgeber der von mir verarbeiteten

Texte gehalten; zu bemerken habe ich nur, dafs bei Citaten

.in- der ESspafia sagrada die römischen Ziffern den Band, die

arabischen die Seite angeben, während i *
-
1 1 bei Mufioz durch-

- die Zeilen der einzelnen Urkunden gezählt habe. Beim

Don Quijote habe ich die Capitel dmrch beide Bücher hindurch

vorwärtsgezählt und mit römischen Ziffern bezeichnet, um die

arabischen zur Angabe des jeweiligen Capitel-Viertels benützen

zu können.

Zum Schill»»' möchte ich noch darauf aufmerksam machen,

dafs der Berausgeber meines Cid auf Vers 1413 gleich 1415

folgen läfet, un<] dafs ich diesen [rrthum selbstverständlich

nicht ausgebessert habe, wogegen ich im Libro de AJexandre,

in welchem zweimal eine Strophe 2052 vorkommt, das zweite

Mal 2052a geschrieben habe.

I ii osbruck, 6. September 1 896.

A. Gafsncr.



Abkürzungen, verarbeitete Texte und benutzte Werke.

Aus der Biblioteca de autores espanoles.

Alf XI Poema de Alfonso Onceno (pp. 477-551)

Alx Libro de Alexandre (pp. 147 - 224

1

App ,, „ Appollonio (pp. 283-305)

BDom Berceo, Vida do S. Domingo de Silos (pp. 39-64)

BDuelo „ Duelo de la virgen Maria (pp. 131-137)

BHim ,, Himnos (p. 144)

BLaur ,, Martyrio de S. Laurencio (pp. 90-93)

BLoores „ Loores de nuestra Seiinora (pp. 93-100)

BMilag „ Milagros,, ,, ,, (pp. 103-131)
BMill ,, Estoria de S. Millan (pp. 65-79)

BMissa „ Del sacrificio de la Mssa (pp. 80-90)

BOr „ Vida de S. Oria (pp. 137-144)

BSig „ Signos del juicio (pp. 101-103)

Cant Cantares de Joan Roiz, arcipreste de Fita (pp. 225-282)

Cid ,, del Cid Campeador; Poema del Cid (pp. 1-38)

Danz La Danza de la Muerte (pp. 379-385)
Doctr Tractado de la doctrina (pp. 373-378)

FGonz Poema del conde D. Fernan Gonzalez (pp. 389-411)

Ildf Vida de S. Udefonso (pp. 323-330)

LGB Loor de D. Gonz. de Berceo (pp. 144-146)

MEg Vida de S. Maria Egipciaca (pp. 307-318)

Pal Rimado de Palacio (pp. 425-476)

Prov Proverbios del Rabbi D. Sem Tob (pp. 331-372)
Revel Revelarion de vn herrnitanno (pp. 387-388)

ROr Libro de los Reyes de Oriente (pp. 319-321).

CrR Crönica rimada, Bruchstück nach Keller, altspan. Lesebuch (pp. 11-14)
Dkg Das altspan. Dreikönigspiel, nach Keller (pp. 8-10)
Jose El poema de Jose, nach: Gratulationsschrift der Universität Born an die Uni-

versität Zürich (pp. 1 - 65)

Mand De los diez mandamientos , in Romania Bd. XVI (pp. 364ss.)

PA Poeme d'Ainour, ibid.

VeE Debat du vin et de l'eau , ibid.

Aus der Colleccion de fueros municipales, por D. Tomas Mufioz y Romero:

ConcC. Concilio de Coyanza (aiio de 1050; pp. 213-218);
ConcL. Concilio de Leon (aiio de 1020; pp. 73-88);

Don. Carta do donacion de Rodrino Arias ä la priora D. Elvira Anes de S. Maria de

Pesqueyras (pag. 167)

;

FA. Fuero de Arguedas (aiio de 1092; pp. 329-331);
FCA. Fuero do los pobladores del Castillo do Aurelia (afto de 1139; pp. 525-528);

FCastr. Fuero do Castrojeriz (1299; pp. 43-46);
FE. Fueros de Escalona (aiio do 1226; pp. 490-492);
FG. Fuero de Guadalajara (afto de 1133; pp. 507-511);
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243

250

251

252

253

256

258

259

263

264

292

302

315

324

340.

342

121

173

175.

351

375

384

385

387-

391-

397-

421-

424-

225

234

245

254

259

398

422

430

449

401

496

427

44.'!

401

4S3

485

-249, Ordon Roiz notifica una Carta de D. Gutierre, y la escritura de com-
posicion hecha entre el Concejo y el Obispo Don Fernando (1377);

-251. Rodrino Alfonso requiere a sus vecinos que no paguen al Conde D. Al-

fonso akunos tributos (1377)

;

-252. El Rey D. Enrique escribe al Conde D. Alfonso que no eche tributos

en piertos Concejos (1378);

-253. El Rey D. Enrique escribe ä D. Gutierre para que de eierta Encomienda
ä dos hijos de Gonzalo Bernaldo de Quiros Aiio 1379; [(1380)

;

-256. Carta por la que constan los fueros que se debian al Obispo de Oviedo

-257. El Rey D. Juan manda que los Concejos de la Iirlesia de Oviedo no

paguen tributo alguno al Conde D. Alfonso (1381);

-259. Los escuderos del Concejo de Ribadeo hacen carta de homena^e ä D.

-262. D. Gutierre concierta y pacifica ä los Escuderos (1381) ;
[Gutierre (1381)

;

-264. El Obispo D. Gutierre norabra Jueces y Oficiales en su tieira y Concejo

de Lamieo (1382); [de Xorena. Aiio 1383;

-272. El Rey D. Juan I. concede ä la S. Lrlesia de Oviedo Senorio y Estados

302. El Rey D. Juan II. manda que todas las Ciudades , Villas y Lugares de

Asturias pertenezcan al dominio del Principe (1444);

-314. El principe D. Enrique escribe al Principado de Asturias (1444);

- 323. El mismo Principe ofrece ä los Yasallos de Asturias no apartarse jamäs

de la posesion de las Villas . . . de su dominio (1444)

;

-333. El mismo Principe nornbra por Justicia mayor de Asturias ä Pedro de

Carta de Don Pedro Obispo de Oviedo (1251); [Tapia (1445):

-344. Carta del Concello de Oviedo (1334)

;

Cedula de D. Maria Reyna de Castilla . . . Era de 1354;

- 122. Carta de D. Ferran Ruiz :

-174. Carta de D. Fernando Vellosillo Obispo de Lugo (1567);

Carta de Felipe II. (1507
;

-353. Reconocimiento del Concejo de Lugo acerca del senorio de su Obi>p.>

-376. Permuta del Rey Alonso X. (1270); [(1207);

-385. Don Sancho IV. reconociendo los servicios de D. Arias , Obispo de Lugo,
hace donacion ä su Iglesia de la Feliirresia de San Salvador de Martin (1295)

;

-387. El mismo Principe confirma ä D. Arias el Senorio, y jurisdiccion en la

Ciudad (1295);

391. El Rey D. Fernando IV. liace donacion ä D. Fray Juan su Confesor,

de la tierra de Pallares (1311); [de Lu-o (1312);

396. D. Fernando IV. da sentencia definitiva sobre el Senorio de la Ciudad
-3'.^. La Reyna D. Maria manda al Infante D. Felipe que haga cumplir la

sentencia del Rey D. Fernando en favor del Obispo de Lugo (1316)

;

413. El Infante D. Felipe promete entregar al Obispo de Lugo, la fortaloza

que hizo sobre la puerta que llaman de S. Pedro de Lugo (1327)

;

423. Sentencia pronunciada contra las personas que tuvieron parte en la muerto
de D. Lope , Obispo de Lugo (1403)

;

427. Letras de D. Juan Suarez de Carvajal (1560);

228. Inventario de ropas y efectos de la iglesia mayor de Barbastro (1325)

;

238. D. Juan I. adopta varias providencias para restablecer en Barbastro la

tranquilidad alterada (1387); [(1572i

;

253. Consulta elevada ä Felipe II. sobre provision de la mitra de Barbastro
256. Carta de D. Carlos Muiioz! Serrano, Obispo de Barbastro, ä Lupercio
Leonardo de Argensola (1599)

;

260. Carta del sobrejuntero de Ribaszorza ä la Villa de Aynsa (1307);

El Emperador Carlos V. erscribe ä su ombajador (1542); [(1192);
400. Episcopus Turiason cuaestionem decimalem cum Templariis compouit
125. Carta populationis et Fori ab Abbate Verolensi data populatoribus vici

43S. Sententia contra habitatores vici Velilla (1261); [dicti Pozuel (1245);
451. Procurationes in Ute coramlustitiaCalataiub super solutione pedagii (1295)

;

462. Appellatio Conventus Dnici. Sepulchri supor exemptione (1344)

;

497. Litterae Catholici Reiris Decano Calatajubii (1480);
428. Donatio bonorum mobilium et praediorum Dominico Sepulchro:
115. Sententia arbirralis , inter Verolenses monachos et eqiiites Hospitalis op-
462. Caenae Re-iae Canonicis Sti. Sepulchri exactae (1345) ;

[pidi Aiion (12 W);
485. Responsio Petri Villalon Tutelensis Decani (1514)

;

486. Litterae Iruperatoris Legato Hispano apud S. Sedem (1526).
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Einleitung.

§ 1. Von den zwanzig Modis, beziehungsweise Temporibus

des lateinischen Yerbums sind im Spanischen nur mehr eilf,

respective zwölf, und davon einige in veränderter Function zu

belegen.

§ 2. Ohne Bedeutungsverschiebung haben sich erhalten:

Indieativ. Conjunctiv, Imperativ und Infinitiv Präsentis, ferner

der Indieativ dos Imperfectums und des Perfectums und end-

lieh die Partieipia Perfeeti und Präsentis. insoferne man die

letzteren überhaupt noch in Betracht ziehen will, sowie das

Gerundium.

i: 3. Eine Functionsveränderung fand statt beim Con-

junctiv des Plusquamperfectums, der die Bedeuhmg des *'>>ii-

junctivs Imperfecti annahm, desgleichen beim Indieativ Plus-

quamperfecti, der aufser in seiner ursprünglichen Bedeutnnc

auch in der des Condicionals auftritt, und endlich beim Futurum

exactum, das im Spanischen nur in abhängigen Sätzen und

in einer Function gebraucht wird, die man wohl mit Grund

eine conjunctivische nennen darf.

§ 4. Als neue Bildungen finden wir die Fntura Prä-

sentis und Präteriti. letzteres meist Gondicional genannt, die

aus dem Infinitiv und dem Indieativ Präsentis. beziehungsv.

Imperfecti dos Auxiliares habere periphrastisch gebildet werden.

Im Laufe der Jahrhunderte gieng aber das Bewufstsein dieser

Zusammensetzung dem Volke gänzlich verloren, so dafe diese

ursprünglich getrennt geschriebenen Formen heute auch in der

Schrift durchgehends als eine Worteinheit betrachtet werden.

^ ."). Außerdem besitzt das Spanische noch eine gröisere

Anzahl lüs auf den heutigen Tag periphrastisch gebliebener

Tempora, die aus dem Participium Perfeeti und entsprechenden

Gafsner, Das altspanische Vertram.



2 Einleitui

Formen vmi ha] rtar ler teuere gebildet werden.

Diese Tempora sind

:

1. ein [ndicativ Perfecti, bestehend aus dem Indicativ PräV

üs des Auxiliares und dem Participium Perfecti,

2. ein Conjunctiv Perfecti, bestehend aus dem Conjunctiv

Präsentis des Auxiliares and dem Participium Perfecti,

3. zwei [ndicative der Vorvergangenheit, bestehend aus dein

Indicativ des [mperfectums, respective des einfachen Per-

fectums des Auxiliares und dem Participium Perfecti,

1. zwei Conjunctive der Vorvergangenheit, bestehend aus dem

Conjunctiv, beziehungsweise Indicativ des Plusquamper-

fectums des Auxiliares und dem Participium Perfecti,

5. ein [ndicath Futuri exaeti, bestehend aus dem (periphras-

tischen) [ndicativ Buturi des Auxiliares und dem Par-

ticipium Perfecta,

6. ein Conjunctiv Futuri exaeti, bestehend aus dem [ndicativ

Buturi exaeti des Auxiliares und dem Participium Per-

fecta und

7. ein Condicional der Vergangenheit, bestehend aus dem

(periphrastischen) Futurum Präteriti des Auxiliares und

dem Participium Perfecti.

Kine genauere Behandlung dieser zusammengesetzten Tem-

pora (tiempos compuestos) kann nicht Aufgabe der vorliegenden

Arbeit sein, da dieselbe die einzelnen Bestandteile dieser

Ti mpora ohnehin genau betrachtet.
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Das Präsens.

§ 6. An jeder Verbalform kann man Stamm und Endung

unterscheiden. Der Stamm zeigt uns das Tempus an, die

Endung Modus und Person. Demnach ist man auch berechtigt,

von verschiedenen Stämmen zu sprechen: von facere ist fac-

der Stamm des Präsens, fec- der Perfectstamm u. s. w. An
diese Stämme werden dann, mit oder ohne Ableitungsvocal,

die entsprechenden Endungen angehängt. — In den folgenden

Betrachtungen soll der Stamm, als der wichtigste Theil des

Wortes, als der Träger des Begriffes, zuerst behandelt werden,

und dann erst soll auf die Schicksale der Endungen ein-

gegangen werden.

1. Der Präsensstamm.

§ 7. Vom Präsensstamm werden gebildet der Indicativ,

der Imperativ, der Conjunctiv und das Participium Präsentis,

sowie das Gerundium.

§ 8. Der Stamm kann betont oder tonlos sein: dm-at,

am-dmiis. Betont ist der Stamm in den drei Personen des

Singulars und in der III. Pluralis Indicativi und Conjunctm

und im Singular des Imperativs: aüd-i-o, aüd-is, aüd-it,

aüd-i-unt; aüd-i-am, aüd-i-as, aüd-i-at, aüd-i-ant;

aüd-l. Auf der Endung hingegen ruht der Hochton (d.h. der

Stamm ist unbetont) bei der I. und II. Person Pluralis des

Indicativs und Conjunctivs, beim Plural des Imperativs, beim

Participium Präsentis (für uns kommen nur die casus obliqui

in Betracht) und beim Gerundium: aud -Innts, aud-itis;

üud-iämus, and-iätis; aud-tte; aud-ientem; aud-iendum.
1*
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Wie schon die gemeinromanische Lautlehre zeigt,

verhalten sich hochfc in vielen Fällen anders als

tonlos« : mJqrit Erz. mör, it. muore; morimus'. frz. muro,

it moriamo u.s.w. Ebenso im Spanischen: muere, morimos.

Lassisch-lateinisches < - vulgärlat * in freier Silbe

diphthongiert unter dem Eochton zu i< . vor dem

Tone a ber bleibt es u n \ erändert

§ 10. Betont: Unbetont:

Qiega Al\ 17i'»">

:

cohaerent cohü r< n < !an1 953;

(nsp. auch adherir);

crepal gw'< bra tldf 270

;

(nsp. auch perniquebrar,requ.)

gelal //'/'/ Canl 980;

(nsp. auch deshelar);

inferil infiert Quij I.W I

;

(nsp. auch conferir, def, dif.,

pref., prof., ref., trasf.)

le\ al lit va ( !id 582;

(nsp. auch sobrelevar);

negai niega ( ant 786;

(ebenso denegar, ren i

preco priego Mor 1

quaei it quu r(< > ' üd L020;

(ebenso enquerer und nsp.

adquirir);

sedei sii di BLoore I
(,

l

:

//'»//(/
) ( üd 1 1 •

'•:

(ebenso atener, cont, det,

entret, mant, ret, sost)

vonii vit n(t i < i<l I

(ebenso avenir, conv., dev.,

. prov., sobrev. und

nsp. rev.)

vkdn Cid I 10

(eben o di \ edar);

Dazu komml im Nfouspanischen noch sogar (mähen) »ecarc

ijiii bremos All X I 1431

;

referides AK 900;

hin nms BLoores 117:

in t/in i/i s BMilag 550;

i/in rt nms ( üd 1 '••
I :

si ili nms | !| )i > 1

1

1 1 52

h in nms ( üd 280;

UOr

n ililllins I '|.|
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§11. Gegen die im vorigen Paragraph behandelte Regel

sprechen nun eine Reihe von Fällen. Alle diese Fälle, mit

Ausnahme der Imperative, erMären sich jedoch als Anbildungen

an die entsprechenden endungsbetonten Formen, die ja im Ver-

gleich mit den stammbetonten eine weit überwiegende Mehrheit

bilden. Im folgenden gebe ich eine Zusammenstellung aller mir

vorliegenden Beispiele.

Levar: leva Alx907, Cant802; levan Alf XI 1858; leve V\\ 48.

Querer: quero FAv 52, Danz ."»7, 39, 44, 48, 49, 54, 66, 68, 76,

FGonz 67, 128, 154, 160, 240, 248; queres Doctr 44, Revel

7, 11, Danz 64, FGonz 51, 190; quere Danz 7, 71, FGonz

150; quem Danz 56; queras FGonz 564.

Teuer: Jenes Doctr HR, Danz 69, 71; ten Alx 1472; tenen

FJuz 70; ten MEg 1177, App 1 38, 502, 510, BOr 135, BMill

116, BMilag HO, 125, 126, BDom 243, 655, Cant 343, 540,

1432, 1447, XXVI, Doctr. 94, FGonz 240, Quij XX, 3.

Cabtener: cabten BHim II, 2.

Venir: reuen FJuz V; ven BMilag 730, Cant 290, 1369, 1051,

1653, Quij XC, 3.

Bemerkenswert an diesen Beispielen ist die beträehtliehe

Anzahl der monophthongischen Imperative von teuer und venir,

während diphthongische Formen von venir gar nicht und von

teuer nur in sehr geringer Anzahl und nur im Alx (1411, 2109)

und Cant (523) zu belegen sind. Kein Wunder also, dafs die

nsp. Schriftsprache ausnahmslos die monophthongischen For-

men kennt, die bei venl>*ven und *tenl> * teil wegen de^

unmittelbar folgenden i die einzig correcten sind (Meyer-Lübke 1,

§ 156).

§ 12. Auch in umgekehrter Richtung sind oft wohl auch

durch Einflufs der entsprechenden Substantiva Analogiebildungen

denkbar und thatsächlieh eingetreten. In nicht wenigen Fällen

ward der unter dem Hochton berechtigte Diphthong in tonlose

Silbe verschleppt, oder, was noch verständlicher ist, auf eine

Hochtonsilbe übertragen, für die wir wegen des folgenden

Hiatus-i den Monophthong erwarten. So finden wir für t^nio,

teniat, manutqniat: tiengo Alx 915, 1104, 2498, Pal 359; tienga

ConcC 14 und mantienga FT 17. Ebenso zeigen venlas. ven'iat,
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veniant anter derselbeD Bedingung viengas Alx570; uienga AK

.-"-': iSüo (biyäng 12; viengan ConcL 150. In allen

andern äufeerst zahlreichen Fällen zeigen diese Formen -e-.

AU analogische P nn ist dut mehr quiäredes = queiedes

Pal llt»(» zu erwähnen, dessen Accent wühl in keiner Wi

ernst zu uehmen ist

Diese Vocalübertragung ist aber nicht blofs auf das Prä-

sens beschränkt In BMill finden wir die Imperfecta Henie 123

und tienien 261; auch das Perfectum wurde vom Diphthong

afficiert in Uevä BMilag 787, während quiesieses BMill 61 und

abienis App 116 wohl nur verschrieben oder verdruckt sind,

wie bei letzterem aus den Reimen: souies : sallies : quisies : abienes

deutlich hervorgeht. Endlich treffen wir solche Analogien auch

bei den vom Infinitiv abgeleiteten Temporibus: lievar vos
>'

heutigem os llevare App 254 und quierrie BDom KM.

b) Im Spanischen diphthongiert uochtoniges - auch

in gedeckter Stellung.

§ l::. Betont. Unbetont:

i
i.it acrecienta

l'.Ju/ IV;

idcertal : cu u rta Al\ 22 16;

(ebenso concertar und nsp.

mc.)

addextrat adiestra Cant adestraiido Cid 2302;

111!»;

adterrat atierra Cant 645; entcrrando Quij LXXXIX, 2;

(ebenso enterrar, sot, usp.

di \t)

aci rtad » !ant 682:

' adtra(ns)vüi*sat atravit

( ;int 57 1

:

.ii retrat arriedra I 'al 9

iln nta ' laut 1

atravesaiido Alf X I 1

1

arredrad Pal 180;

iiih ntando Al\ 2392;

"capitellat cabdieüa AK 59; cabdeüando BDom
mPetta< compiexa Cid

j^jjj^ mbbäsad j086
10

(ebenso en
|
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Betont:

*confessat > confiesa Mand 14;

descendit > deseiende Pal 235;

(nsp. auch ascender, trasc.)

emenä&t> e(n)mienda Pal 1279

;

(nsp. auch remendar);

ementat> emienta BMissa 170

;

(nsp. auch mentar);

errat > yerra FJuz 188;

*expendit > espiende FGonz

205;

(ebenso despender);

*excarpimentat > escarmienta

Doctr 4;

fendit > fiende Alx 1309;

(ebenso defender);

gubernat > govierna FJuz 4;

incendit > endende FJuz 136

*insellant> ensiellan Cid 1586

*integret > entriegue FJuz 134

manifestat > manifiesta

FJuz 35;

mercent > mierquen FJuz 185;

*merendat> merienda BSig2;

pendit > piende BLoores 82;

perdit > pierde BDuelo 146;

*referto > reßerto Cant 285;

*retentat > retienta Alx 771;

(ebenso sostentar);

*sedentat > sienta Alx 771;

(ebenso asentar);

*serrat > cierra BDoni 181;

(ebenso encerrar; nsp.desenc,

serrar, as.)

tendit > tiende MEg 741

;

(ebenso atender, cont, ent.,

est, pret.)

Unbetont:

confessamos BDom 770;

descendemos Pal 236;

emendamos BDom 203;

ementamos BMissa 259;

erramos BMissa 262;

espendemos FGonz 352;

defendemos FS 159;

gobcrnnd < ant 749;

cnecndiendo App 197;

entregamos BLoores 230;

pendiente ES XXII, 303;

perdemos App 47;

refertemos BLoores 69;

gerrando BDom 521;

tendamos BLoores 166;



unbetont:

i, ntando MEg 373;

IV rlii min Ä.pp 121 :

mt:

tentat tienta Prov. 212;

(nsp. auch atentar - tappen);

tormentent : tormu ntt n

FJuz 156;

vento /•''/ nto ' lanl
-

(nsp. auch aventar);

\ ii tir ~ //< rU »27;

(ebenso advertir, conv., re-

verter ii. Dsp. controvertir,

div., inv., perv., subv.)

Eine beträchtliche Anzahl von Serben, «Ii»' ich in der

alten Literatur nichl zu belegen vermag, folgen dem an der

Spitze dieses Paragraphes angeführten Gesetze im Neuspanischen.

Es sind dies die Verba:

apcu i ntar (weiden

apernar das Wild beim Fufs fangen), despernar (die Beine

lähmen) pernä;

atestar (anfüllen) ti tä (Scherbe);

cemer (sieben), discernir (unterscheiden), concernir (um-

Bchliefsen) cernere;

cimentar (den Grund legen) xoif.iip iomr . wozu bemerkl

werden soll, dafs griech. ; in der Aussprache einem lat -

eichkommt

;

ihn ntar (anschneiden) di sectäre;

dentar (zahnen) den

desmembrar (zertheilen) mi mbrüm;

< mpcdrar (pflastern), desempedrar (das Pflaster aufreifsen) petra

;

- m iiin rtar (zudecken) coöpertüm;

ntar Unit l'lnt beflecken) sangre
| entäre;

- ~h ,i in (dül 'i :

herrar (ein Pferd beschlagen), desherrar (entfesseln) (erröm;

infernar (zur Solle wünschen) [nfernüm;

invi mar (überwintern) bTbernäre;

,-, ///< - >ii (die I [aare ausreif en)

sarmenta) (Weinreben einsammeln) ärmentum.
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§ 14. Abermals finden wir eine ganz bedeutende Anzahl

stammbetonter Formen, die in Analogie an die endungsbetonten

des Diphthongen entbehren.

Aterrar: aterra Cant 833;

Trailer: rottendes Alx 1508;

mtendo App303,BMilag772,Alx 121,2326; entendes Dkg 66;

erdenden Alx 1320; entenda PJuzl84; entendan Alx 724;

estende FJuz V;

pretende ES I, 1; pretenden ES I, 19.

Confesar: confessen FJuz 194.

Bescender: de(s)cende FCA 59, MEg327, Alx 837,893; descen-

das Alf XI 1698.

Encender: engende Mand 95.

Encerrar: enperra App 31.

Entregar: entregue FJuz 134 und oft

Error: erra LGB 1.

Wendet: fende Alx 256;

defende FJuz XIII, Alx 65, 632, 1296; defendi BMill 119,

BDoni 761, 768; defenda FAv 36, BMissa 104, BMilag 373,

ConcL 188; defendan{t) FJuz XIII.

Gobernar: governa FI uz XIII.

Perder: perda FJuz XI, XII: perdan FJuz XI, XIII, FAv !>7,

FOv 97;

Die grofse Anzahl der Beispiele leonesischen Ursprunges

(FJuz., Alx., ConcL) ist jedenfalls auffällig, ebenso der Umstand, dafs

die Mehrzahl der übrigen Fülle den das Königreich Leon begren-

zenden Gebieten von Altcastilien (B) und Asturien (FAv, FOv)

angehört.

§ 15. Verschleppungen des Diphthongen sind auch in

dieser Verbalgruppe nachzuweisen. Als Imperativ erscheint

hier rat (verbum) YeE 23, als Imperfectum zeigt FJuz 68 sierririr.

von Perfectstämmen finde ich ariedrö Alx 375, defiendiestes

BDuelo 127, LwvL (yärrasä) Jose 115, siervieren FJuz 84;

Participia sind traviesado BMissa 13 und 'SX* (yärradu) Jose

15,84,280,295; endlich zeigen auch die Infinitive e(n)miendar

FJuz 175, OLeon 28, goviemar FJuz 9 und sangrientar BDuelo 13

den an dieser Stelle gänzlich unberechtigten Diphthong.



LO
'

apn tando AK t65;

rebtedes < !id 3561 :

/' mprad I lant 766

'' Ls Proparoxytonis.

§ L6. Betont unbetont:

renditet : arrü ncU

BS XXXVI. 237;

p gitat despierta despertedes Cid 2788;

MEg 59;

• eremas //' rmas < !ant L528;

meraorat mienbra MEgl71; membredes ES Xm, 109;

(ebenso remembrar);

pectoral yn\ ta Pro"\ 1 15;

(ebenso apretar und osp.

desapr);

reputo riepto BMilag 92;

temporal > tu npra Pal 656;

(ebenso atemprar);

tremulat • tiembla Cant 616; temblanü App 189;

An- dem Neuspanischen sind noch

asestar (ein Geschütz richten)- *sessitär ler sextare und

dezmar (den Zehnt zahlen- ''decimäre /.u erwähnen.

§ 17. Wiederfinden wir mehrmals bei hochtoniger Stamm-

silbe den Monophthong

:

Apretar: apreta Danz 17:

Membrar: membra MEg821, Al\ 106,677,1769,2226; Ali XI

•-. membran Klnx VIII. Canl L340; menbra AlfXI2297;

membn AK 70,992 und wohl auch Alt XI 2294, da das

dortselbst stehende menbro wohl durch einen Fehler in

Schrift oder Druck entstanden ist;

Tenbrar: tenbra Alf XI 2382.

^j L8. Für Uebertragun deg Diphthongen in vortonige

Silin- finde ich um- drei Belege; im [mperfectura erscheint ie

in miembraban FJuz 61, im Perfectum in riebtö Cid 3344

und :: I l .:

1 1 ! Ü

§ 19. Cla sisch-lat i vlat 6 bleib! im Spanischen er-

halten; trotzdem finden wir aber eine Anzahl Verba, deren

Vocal unter dem Eochton diphthongiert, obwohl er auf late
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zurückzuführen ist. Offenbar liegen hier Analogiebildungen zu

den Verben mit e vor, wenn auch der Ausgangspunkt jedes

einzelnen Yerbums nicht mit Bestimmtheit anzugeben ist. So

mag rändere wohl von *rendere < reddere, reventar < repä-

ditäre (= platzen) von dem lautlich mit ihm zusammenfallen-

den mitar< ventäre angezogen worden sein. Wir finden also:

analogisch: doch lautgesetzlich:

admonestent > amoniesten amonesta BMissa. 248, Pal 1463;

ES XXXVI, '236, 239, 24."», amonestan FJuz V, 51, 159;

254: amonesten FJuz 22,

ES XXXVI, 238, 241/242. 1

)

pensa Alx 367, 641, 1645, 2131.

*alenites > alientes

QuijLXXX, 4;

(nsp. auch desalentar).

pensat > piensa Alf XI 22 i7.

wegen tis nicht volkstüm-

lich, dürfte wohl deshalb g

und daher ie haben.

repeditant > revientan
' QuijLVm,2;
reviente Quij XX, 1;

seminas > syenbras Eevel 16;

siembra Cant 160, Pal 173;

syeribren FGonz 53.

sendet > vi&nde FJuz 86;

vienda ConcL 122, 127, 164,

180;

viendan ES XXXVI, 224,

ConcL 168.

Im Neuspanischen finden wir ferner:

derrengar (lähmen) < *derenicäre;

encensar (beräuchern), incensar (Weihrauch sti'euen) < mcen-

süs, doch müssen wir fürs Spanische ein durch den lat.

Infinitiv incendere hervorgerufenes *mcensus annehmen.

sembran Alx 261

:

semnan BDom 77.

vende FJuz 86 imd sonst immer

monophthongisch.

1) Ueber die Qualität des e in * admonestare geben die übrigen rom.

Sprachen keine Auskunft; da wir aber im Span, in allen Texten c, und

blofs in einer Urkunde der E.S. ie finden, dürfen wii' wohl e annehmen.
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S 20. Selbst dieser nicht einmal anter dem Hochton Im-
-

rechtigte Diphthong kann analogisch auf eine tonlose Silbe

übertragen werden. Allerdings bietet der leonesische FJuz «In-

einzigen, sehr spärlichen Beispiele: viendien FJuz 87, '.»7.

e) " ulgärlat

§. 21. Classisch-lat i vlat § fallt wegen der identischen

vlat. Basis mit classisch-lat <• zusammen und sollt.' im spa-

nischen unverändert bleiben. Wenn wir trotzdem Verba finden,

deren stammbetontes lat i im Spanischen ie ergibt, so ist

ig ebenfalls auf Rechnung der im ^ 19 besproche-

nen Analogie zu setzen. Bei einigen dieser Verba i-t der An-

stois leicht sichtbar. Llegar plicare und levar leväre

zeichnen sich sowohl lautlich als auch begrifflich durch sehr

grofse Alnilielik.'it aus, bedeuten sie ja beide eine Entfernung

vom Standpunkte der handelnden Person. Ebenso sind comen-

zar
|t

comin(i)tiäre und compezar i petiäre ihrer Bedeu-

tung nach identisch. Wir leicht kann also unter solchen

Bedingungen der in dem einen fall.' berechtigte Diphthong

anl den andern Fall übertragen werden. Ebenso verhält es sich

mir legar ligäre und llegar, die nebst ihrer lautlichen Verwandt-

schaft den Begriff des Aneinanderbringens, der Annäherung ge-

meinsam haben. Auf ähnliche Weise erklärt sich vielleicht auch

dm- Diphthong \<>n nevar oivare durch Anlehnung an helar

geläre. Die mir vorliegenden Fälle sind die folgenden:

Analogisch:

comin(i)tiat comienza MEg

389und bo immer und in al-

len stammbetonten Formen;

ligat liega FJuz IN:

minuet mü ngiu

ES \\\\ III. .

nivat /'/'< va < '.int 980;

plices liegues Danz ''•: l(l)e(/a Cid 1317 und immer,

aliega c.int 1605; da im nsp. llega l'ega das

alicgan FGonz 177; i-Element nicht an- altem

dcsplicgm App e i. Bondern ans |>l her-

vorgieng, also !'

Lautgesetzlich:
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Analogisch: Lautgesetzlich:

rigat > riega Alx 1633, Cant

723;

riegan ES I, 59;

*sessicat > sosiega Pal 524;

(nsp. auch desasosegar):

timent > tiement FJuz VIII;

vincit > vience FJuz IV
;

Neuspanisch werden einige Verba mit \ diphthongisch durch-

geführt, und zwar:

cercar (umringen) < circäre;

fregar (reiben, scheuern) < fricare.

§ 22. In tonlose Silbe verschleppt ist der Diphthong in

comienzö ES XXXY, 453, sowie im Conj. Präs. maraviettedes

App 176 (miräbilis), in letzterem Falle sogar, ohne dafs er je

in betonter Silbe nachzuweisen wäre.

f) ie aus andern Yocalen.

§ 23. Es bleiben noch jene Fälle zu erwähnen, wo spa-

nisches ie einer andern Basis als lat. e oder e entspricht oder

auf eine germanische Grundlage zurückgeht:

1) Aus I scheint ie entstanden zu sein in Heren ES XXXVI,
248, das wohl ein Conjunctiv von *tlräre ist, sowie in nsp.

otregar < extiTcarc

2) Auf lat. a weisen comendar, acomendar, encomendar

und nsp. recomendar < *cömmandäre, das im iberischen Vul-

gärlatein wohl dm;ch *commendäre ersetzt worden sein mag,

sowie dexai-, eine Scheideform zu lexar < laxäre. Ich finde

für diese Wörter die folgenden Beispiele:

comiendo BMilag 671 (doch eomendo BDuelo 208); acomiendo

Cid 256, acomiendan Pal 736; encomiendo BLoores 1; en-

comienda Cant 631 ; encomienda Doctr 4 ; encomiende Pal 279;

endlich diexen ES XXXVI, 224.

3) Auf eine germanische Wurzel porjj oder trapp geht

zurück tropezar mit seinen Compositis entrnpezar, estropezar:

tropiece Quij XXXIII, 2;
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entropieca Pal 394; entropiept PaJ 682 and esiropieca Cid

2416. — Von germ. firsl ist abzuleiten enfestar: enfiesta

Prov 204.

§24. Nicht hieher gehören dürfte iete (= eche) FJuz

XIV, ietado FJuz IX and ietar echar FJuz XIV. das wie it.

gettare, prov. getar, firz. jeter, ptg. geitar auf *jectare zurück-

zugehen and im Span, sein c ebenso spurlos verloren zu haben

scheint wir mactare > matar, tractare tratar.

8 9!

g) Ö = q[ > »>:

§ •_'.». Wie in allen romanischen Sprachen finden wir

auch im Spanischen deD Parallelismus in der Entwicklung von

lat. e und o; verwandelt sich jenes unter dem Eochton zu ie,

so erhalten wir aus classisch-lat ö vulgärlat. >} in freier

Silbe den Diphthong ue, dem in der Vortonsilbe unverändertes

»enübersteht.

Bi tont:

• adsolea assm les Ak 217;

cocent cuext n Als 2210;

decoret decueri I lant 117 1;

dolet duelt Cid 3032; (nsp.

auch condoler);

rcorat estercuela Cant

1270;

"jocal juega Ak 652

;

molit ///»' te ' lant 686; (eben-

demoler, nsp. desm. und

amolar);

• morant nvut ran < Jone 1.1 18;

movet mihi, Cant L60;

(ebenso promover und nsp.

rem.)

ölet huek ' 'ant 51 9;

• ploval Um in ProT 156;

potet pw#f(e) Cid 1 16;

probat prueba BDom 603;

(eben o di probar, nsp ap.,

comp . desap., imp . rep.)

unbetont:

dolet [ldf 520:

jogando All XI 399;

iimrtiums BMill 165

movamos I J l > «
• ? n 33

;

oliente BMilaj

podemos Cid !

probamos BMila^ 1 1
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Unbetont:

rogarnos Cid 2726;

solemos BOr 4;

sonante Cant 1219;

rolando Alx 1262.

Betont:

renovat > renueva Pal 1059;

rogat > ruega Cid 3498;

solet > suel{e) Cid 3381;

sonat> sucna Cant 154; (ebenso

resonar, nsp. as., dis. und in

America auch cons.)

volat > rucla Quij XXXIV, 2;

(nsp. auch revolar).

Für die heutige Schriftsprache sind noch zu erwähnen

:

aforar (leihen), desaforar (eines Rechts berauben) < forum;

desovar (Eier legen) < * o.vüm für class. övurn;

rodar (rollen), enrodar (rädern) < rötäre;

solar (besohlen), desolar (verwüsten) < söJüm und

tronar (donnern) < tonäre.

§ 26. Auch bei q treffen wir einige Fälle, in denen wir

unter dem Hochton den Monophthong anstelle des Diphthongen

erhalten; bei den Modalverben poder und soler mag der meist

proklitische Gebrauch dieser Wörter mit ein Grund gewesen

sein, die Diphthongierung zu verhindern. Meine Beispiele sind

die folgenden:

Morar: mora Cid 948, Man 91 (zweimal); moran ConcL 56;

Mover: move FJuz XI; rnoven Alx 1914;

Poder: podes Alx 2317; pode BMissa 121, FJuz I, VI, X, XI,

Alx 1499, Cant 457; poden FJuz V, VII; ptodas Alx 1408;

poda FJuz XIII; podan FJuz V, Alx 1688;

Renovar: rrenovan Alf XI 148;

Bogar: rogo BDom 159;

Soler: sol Alx 1706.

§ 27. Die entgegengesetzte Vocalentwickehmg finden wir

nur in 'pucdemos FJuz 66.

ue.h) Ö - Q]

§ 28. In gedeckter Stellung diphthongiert hochtoniges q

ue in folgenden Verben.
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Betont:

absob o asm Ivo < !ant 356;

(nsp. auch solver, dis., ;

rdal acuerda BMissa

Hi] : (ebenso concordar, r< <..

osp. desac., <li-<-.. n

istal "< i" sta App.

m-]). auch recostarsi

adraorsa > almuerxa ' !ant

L006;

'allongel alut ngue FJuz202;

(ebenso porlong:

confortal con(f)nerta LGB

21, App 302;

decollat degüella BMissa •"••'::

(nsp. auch descollar);

desfollenl desfuellen FJuz

59; desuellan Cant M
;

(nsp. auch follar, af. und re-

sollar);

,it fuerza Cant 813;

(ebenso aforzar, enf., est,

nsp. ref.)

incontraa < nciu ntras ' !an1

363; (nsp. auch rescontrar);

i ngrui sso App. 1 7
;

ii-].. auch desengrosar)

;

mordel mtu /'/• FJuz I 15;

portel /"" //< ( !an< 1 55 i

;

-uiniiiat .-in nna < !anl 58 l

;

(ebenso cnsonnar, nsp. tra-

ii i:

tollil tuelU FOi L08;

cel in,,,, i:\lill I-.:.

(ebenso contorcer., est, n p

ret iii»*1 entortar);

Unbetont:

absolvades ( 'ant 1 1
!_**•:

acordamos BMissa !!••'!:

acostando BDom 50;

alongamos BMissa 96;

con{f)ortad App 318, Canl 579

degollando Canl 1198;

desollando Canl 1198;

-//w:»/ BMilag 531
;

encontramos Quij LXXX, 3;

mordu ndo AK 2008;

portades AK 1 < >

7
*

•

;

sonnando FOonz KM

/,/,/,,/, s AK 1674;

torcicndo BDom 690
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Betont: Unbetont:

volvit > vuelve BMissa 173; volvamos Alx 1514:

(ebenso avolver, desv., env.,

rev., nsp. desenv. und [re]-

volcar).

Fürs aSIeuspanische führt Sauer noch die nachstehenden Bei-

spiele an:

Aporcar (mit Erde bedecken), emp. (beschmutzen) < porcus;

aportar (landen) < pörtus;

descornar (die Hörner abbrechen) < cörnü;

desflocar (zerzupfen) < floccus;

encorar (mit Leder überziehen) < cönum;

encordar (besaiten) < chörda und

tostar (rösten) < törrere, töstum.

§ 29. Einige der soeben als diphthongierend angeführten

Verba weisen aber auch, zwar nur in vereinzelten Fällen,

monophthongische Formen auf:

Conortar: conorta Cant 904;

Forzar: fforce Alf XI 129;

enforce Cant 177 und

esforxa MEg 47, esforcen FJuz X, 183, endlich

Toller: tollen FJuz 80, tolla FAv 101, tollant FJuz XI.

§ 30. In tonloser Silbe steht der Diphthong nur in fuerxo

FJuz 81 (dreimal).

i) q > ue in Proparoxytonis.

§ 31. Der Diphthong ue erscheint auch in ursprünglichen

Proparoxytonis als der Vertreter von <$.

Betont:

*adpositat > apuesta Prov 59;

colligat > cuella ES XXXIX,
340, ConcC 87; (vgl. § 32);

collocat > cuelga Quij LXXX,
2; (ebenso descolgar);

computat > cuenta BDom 701

(ebenso recontar, nsp. desc.)

dehonestat > denuesta App 76

Qafsner, Das altspanische Verbum.

Unbetont:

descolgando Quij XXXV, 4;

contemos BMill 309;

denostemos VeE 13;
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Betont: Unbetont:

follical fudga Canl I" folguemos Ü Mi 11 L08;

populat : puebla Cid 557; pobktd Alf XI 934;

(ebenso despoblar);

lutat :
.w/^/A/ BMissa L04; soltedes BDuelo 58.

An- dem Neuspanischen ist um- Doch soldar (besolden)

solidäre zu erwähnen.

j. V.in monophthongischen Formen sind in erster Linie

zu erwähnen <li<' gewöhnlichen Präsensformen von

Coger, das gleich wie seine Composita durchgehends mono-

phthongisch ist imit einziger Ausnahme des im § .">1 ange-

führten cuella): coge Cid 59 and das Latinisierende collige

KSXLVIII. 255; cogen Alx 261; cogi BDuelo 89, ><>,//</

FMed Ml: coian L692; ferner

I>> imstiir : denosta F.luz L85; denostan Bland 8, und

Folgar: /'(</;/<//> BMilag 612.

^ :::!. In vortoniger Silbe finden wir den Diphthong nur

beim Verbum contar, und zwar in den Formen cuentado Alx

36 l und in, nhir Al\ 85.

k) //,

^ 34. In einigen Fällen finden wir auch den Wandel von

hochtonigem classisch-lat. 6 vuleärlat ö ue.

Betont:

affirontel afnu nh FJuz 11^:

consolal consuela Tal 848

und immer;

(nsp. auch desconsolar);

constal i uesta Canl 906 und

immer;

denodal denueda Canl 275

und immer;

monstral muestra M K l 392

und immer; (ebenso amostrari

dem.);

praeconal ^'^ivlj bbdr-

ij
Tu ii ii im Jo 6 56;

unbetont

:

tnostrades Alf XI L109;

/Hl i/iiin i/i s
<

'. i ii t 853
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Neuspanisch sind noch zu erwähnen:

Colar (verleihen, waschen), trascolar (durchseihen) < cöläre und

moblar, amoblar (meublieren) < möbilis, dessen ö vielleicht

durch Einilufs des Verbums movere geöffnet wurde.

§ 35. Wie nicht anders zu erwarten ist, linden sich nun

auch eine Anzahl Fälle, und zwar meist leonesischen Ursprun-

ges, in deuen dem lat. ö im Spanischen ebenfalls der Mono-

phthong entspricht:

Costar: Consta ES I, 23; coste Cant 1007.

Mostrar: mostre EJuz VI; amostra FJuz 70, amostran Alx 1515

und demostra BLaur 93, Alx 2328.

§ 36. Nicht hieher gehören die Producte von cögitare >
cuidar, cuedar, cudar, auch mit tonloser Dentalis. Wenn ich

die mir vorliegenden Beispiele trotzdem im Nachstehenden an-

führe, so geschieht es allein zur Vervollständigung der Liste

jener Verba, die den Diphthong ue aufweisen:

cuedo Cid 2131; cuedas Alx 1155; cueda FJuz 112; cuedan

Cid 1840; cuede Prov 563.

§ 37. Ist ue < o schon in der Tonsilbe von zweifelhafter

Berechtigung, so ist es um so weniger primär im Infinitiv

muestrar FJuz 151 (zweimal).

1) ue < o < ü.

§ 38. Betontes classisch - lat. ü, das im Vlat. mit class. ö

unter o zusammenfällt, ergibt fürs Spanische in einigen Fällen

den Diphthong ue:

Betont:

*averecundiat > avergüenxa

Quij XXXIII, 2; (nsp. auch

desvergonzar)

;

* agurant> aüeran Cant 1 18 5 R

;

rumpit > ruempe FJuz 107. rompiendo BMill 347.

Diesen Fällen schliefsen sich in der neuspanischen Schrift-

sprache noch eine ganze Reihe anderer an, und zwar:

Eucobar (auf den Eiern sitzen), encovar (in den Keller legen)

< cübäre;

2*

Unbetont:
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erisalmorar (das Erz mit Salz mischen) säl + mürxa;

hollar (mit Füssen treten) < *fiilläre und

regoldar (vom Magen aufstossen) : *regüläre von güla.

9. Als Form mit erhaltenem o finde ich nur ganz

vereinzelt: rom/pi FJuz 1 l' s .

§40. In vortoniger Silbe stehtue ü in cmberguenzado

l'.Mill 1*7 1.

in) ue aus andern Basen.

§ II. Lateinisches au (primär "dm- secundär) als Grund-

lage von span. ue liegt wohl vor in neusp. afotar (pachten)

fautum nnd in trocar (tauschen), destrocar (einen Tausch zu-

rückgeben) *trä(ns)vicare > 'trävcäre traucare. Auf germ.

buisc oder *busks geht buesca Al\ l<i<i7 zurück. Dunkler Her-

kunft sind endlich nsp. axolar (mit der Axt behauen), sowie

derrueca Cant 486 neben derocando Cid lniiT.

in Wirkungen des Ableitungsvocals.

§ r_\ sind dir in den §§ 1<> 41 besprochenen Ablauts-

erscheinungen durch dir Stellung des Worttons bedingt, so

treten bei jener Gruppe lateinischer Verba, die Ableitungsvocal

zeigen und im Spanischen entweder primär oder secundär zur

[-Classe gehören, vocalische Erscheinungen zutage, deren Or-

sache in der Einwirkung ebendieses Ableitungsvocals zu suchen ist.

(() Linguale Vocale.

.; 13. Spanisches <•. das auf lat e oder i zurückgehen

kann, wird sowohl unter als vor dem Hochton zu i umgelau-

tet, wenn sich in der folgenden Silbe i voc. befindet Aul

da- Präsens der [-Verba übertragen heissl das, dal's der latein.

Ableitungsvocal diesen Wandel zu bewirken fähig sei, so dafs

wir mit Meyer-Lübke (I, §80; IL >j 191) theoretisch ansetzen

en

:

mm recibo

recepis recebi recepimus recebimos

recepit recebe recepitis recebides,

epent M ceben
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im Conjunctiv aber:

* recepia > reciba

recepias > recibas recepiamus > recibamos

recepiat > reciba receplatis > recibades.

recepiant > reciban

Dafs sich ein derartiges Nebeneinander von e- und i- For-

men aber nicht wird erhalten können, dafs vielmehr schon in

den allerersten Zeiten der Entwicklung' 'Analogien wirken

werden, ist ohne weiteres anzunehmen. Und in der That ver-

einigt sich die Masse der i-Formen, um über die e-Formen

den Sieg davonzutragen.

§ 44. Die im vorigen Paragraph gegebene Umlautsregel

gilt in erster Linie in Bezug auf lat. e.

Metior, commetior.

comido BMissa 84; comida Pal 905 : midas Cant 950; mida Pal

1325; dann analogisch auch in den übrigen stammbetonten

Formen: comides Cant 979; mide Pal 825; mideti ES I, 32.

Für die endungsbetonten Formen sind zu belegen:

medimos Quij LVIII, 1; comedid Alf XI 171.

Im Leonesischen finden wir vereinzelt den Diphthong

ie < e anstelle von i in mieden Alx 1635; micdau FJuz 140.

§ 45. Schwierigkeiten machen decidere und erigere, die

beide trotz fehlenden Ableitungsvocals unter dem Tone i er-

geben. In decidere > decir liegt eine nicht recht verständliche

Synkope vor, die aber zu medir : mide auch ein decir : dice

Cid 974 begreiflich erscheinen läfst (noch näher läge allerdings

decir: dic(e) von dlcere). Endlich steht erigat > yrga ConcL 123

neben einem Infinitiv erguir.

§ 46. Da classisch-lat. e und i im Vulgärlatein unter e

zusammenfallen, sind auch ihre Producte im Spanischen iden-

tisch, und i unterliegt ebenso dem Umlautgesetze wie e. Auch
bei den Verben mit i im Stamme und Ableitungs-i verall-

gemeinern sich die i- Formen.

Apercebir, concebir, percebir, recebir.

reribo Cid 1344; wpergibes Cant 203; apercibe Pal 183; perciben

ESI, 31; repibe BOr 120; reciba ES XVI, 507 ; recibas BLaur
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II): aperciba Alf XI L165; aperdban Alt XI L446; in den

endungsbetonten Formen ergeben sich correct: percibamos

Alt XI 2064; recibades BDom278 Qeben den gleichfalls orga-

nischen Bildungen reQebvmos Pal 759 und repebit BDuelo57.

Reir.

ries Al\ 153; ru Canl 1581; rien BDuelo 33; ri< Cant 995;

r'ni App 339.

Fenchir : Lmplere.

finche Cant 1270; finchen l'al 519 und das vollständig Latini-

sierende imple IUI im 1. 1.

§ 17. Nachtoniges intervocalisches di ist schon vulgärlat

zu i geworden und mufs im Spanischen als y erscheinen: rayo,

poyo. In gleicher Weise ist für possidiat, \i«li;it *poseya,

.i anzusetzen, die alter später durch posea, vea verdrängt

wurden. IM« 1 ganz vereinzelten Conjunctive via Alt XI L027R,

posia ConcLll und posie GoncC 85 sind nicht völlig klar: via

i-t nicht organisch zu erklären und in posya, posie kann man

Ajüehnung an die *siat-Form von seer erblicken.

§ 18. Den Verben mit Ableitungsvocal schliefsen sich

die auf -ngere an, die secundär gleichfalls ableitendes -i- be-

sitzen. Aus cingii erhalten wir cenie • cinne, dessen n ana-

logisch auch vor a und o, andererseits ng vor e erscheinen kann.

( Singere.

i/nni/ Cid '.H7: cingas AK 738.

• lonstringere.

r/isiriiiiii FJuz \'
: costrinncn FJuz 21; costringa FJuz 8. Da-

neben Ereilich auch constrenne FJuz 161.

Di ünguere.

distingiu Qurj < X X . 3; distingan ES I. \'2'2.

Fingere.

finge Quij X X X I \ . f.

Kur

rtölo Qulj XXXIII. I: rinm BLoore 165.

tynnen FGonz 7
-

'. 1 neben tingen <d 224.
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§ 49. Endlich ist noch eine beträchtliche Keine von Ver-

ben der lat. III. Conjugation zu erwähnen, deren stammhaftes 1

im Spanischen erhalten bleibt und den TJebergang dieser Verba,

die sich als Buchwörter entpuppen, zur I- Conjugation veranlafst:

Admittere, omittere, permittere, remittere.

admite ESI, 83; omiten ESI, 62; permite ESI, 38; remito

ES I, 84.

Asistere, consistere, insistere, resistere.

asiste Quij XXXIV, 1; consiste Quij XXXIII, 2; insiste ES I,

97; resiste Pal 1018.

Dividere, subdividere.

divide ES I, 18; subdivide ES I, 74

Eximere, redimere.

exime ES I, 15; redima Pal 574.

Imprimere, reprimere.

imprime Quij LT, 4; repryma ES XLVIII, 250.

Selbstverständlich ist bei dieser Gruppe von Wörtern auch

vor betontem i nicht mit Sicherheit e zu erwarten: admitir

ES I, 41; omitimos ES I, 93; permitir Quij XC, 3; remytir ES
XLVHI, 249; resistir Cant 270; dividir ES I, 21; eximyr W>
XLVIII, 252; redimir BLoores 3, während ich die zu erwar-

tende Dissimilation nur in dem halbgelehrten redemir BLaur 31

nachzuweisen vermag.

§ 50. Den Verben mit dem Stammvocal e < e oder i

folgt dann auch eine Reihe von Yerben mit dem Stammvocal e.,

wo wir mit Meyer-Lübke (I, § 80; II, § 191) anzusetzen haben:

*servio und *servia

sierves *servias

sierve *servia

sierven *servian,

woraus in Anlehnung an IL, III. und YI. des Indic. *siervio,

*siervia.... und daraus dann sirvo, sirva entstand. Dann

hinwiederum wurden sierves, sierve, sierven nach I. Ind. und

nach dem Conj. zu sirves, sirve, sirven umgebildet.
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- rvir.

sirvo Canl 1319; sirva Cid 384; >//•>"// Cid L364; sij-vamos

BLoores l
s 7: sirvades Cid 254; sm;e (Imperat aus servl)

Cant L45, siera BMissa 283; sierven GH L46, FJuz 7!». Al\

1 L62; servimos Qdf 761.

Analogisch i anstelle von Le:

.s/;t<w Quij SC, 2; >>//> Cid 850; sirven Cid 234.

Zuweilen erscheint Le vor einstigem i:

.svWt« MK_ ".(is: ^rm App 325, ConcL 51, ES XXXVI, 221;

siervan FJuz 84, Formen, die wohl durch Einfluls der Subst

siervo, sierva hervorgerufen sein mögen.

Endlich servamos F.Iuz XIII scheint nur verschrieben zu

sein, da 6 II-. an dieser Stelle correcl sirvamos zeigen.

Im Neuspanischen sind die i-Formen durchgerührt; nur

in servimos, servi(de)s, servid ist e natürlich erhalten.

Vestir.

vestyo". visto BDom 64; vistas Cant 238; uista EVTuz62; vistan

QuijXCIV, 1: vistades Cid 991; vestides BMilag 603; viste

Cid 3094 vesti, ferner correcl viesten BMissa31, Abs L338.

Analogisch isl visten CrR 2.

Pedir.

Wie schon compezar und empezar auf -ti- hinweisen,

kann der ganzen Entwicklung von petere nur ein *petjo zu-

grunde liegen, das von dem synonymen cupio beeinflufsl sein

mag: pido Cid L129; pida BMilag804; pidas Cant 546; pida

App t88; pidan Quij CXXVI, 3; pidamos Cid 2544; pidades

Al.\ 1 I 18; pedi/mos Cid 2595; perfides App U2; pieden Alz 2183.

Analogisch übertragen ist i für Le in:

pides MEg 255; pick <'id L351; piden <d 171; picU Canl !»7<i.

Vidimos Cid L886 und BMill 327 zeigt eine auffällige

üeberschreitung des Dissimilationsgesetzes i i e L

Nicht hierher gehören die Producta vom tmpedlre, das,

obwohl Buchwort, seine Lautgestall einer falschen Anbildung

an pedir zu verdanken haben dürfte. Abgesehen von den

Consonanten erhalten wir den zu erwartenden Vocal in: im-

pida Quij UXVl, I und dann analogisch auch impidi BS 1,25;

impidt n Quij X X X I V. I .
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Seguir.

Wie das Span, und das Ital. zeigt, scheint classisches

sequi im Volkslatein zur I-Conjugation übergegangen zu sein,

also *sequire, *sequio:

sitjo Revel 6; sigue (imperat.) DoctröO; siga Cant L639; sygas

Doctr 89; siga OL 58; sigant E. S. XXXIX, 340; siga mos App

628; sigades Alx 926; sieguen Alx 1162; seguide Alf XI 1698;

Analogieformen sind sigues Cant 1525; sigue BDom 471; si-

guen BLoores 220; siegat Gl 9; siegan Gl 145. Latinismus

ist segne FJuz 8, während siguimos Alx 2117 dem Dissi-

milationsgesetze nicht entspricht.

§ 51. Unerklärt sind die Ergebnisse von regere, das durch-

aus, und von rendere, das vereinzelt betontes i aufweist, obwohl

beide Yerba des Ableitimgsvocals entbehren, letzteres aufserdem

im Altspanischen vorwiegend als zur E -Klasse gehörig behandelt

wird und überhaupt mehrfache Unregelmäisigkeiten zeigt.

Regir.

rije Prov 93; rigen Pal 1319; regimos Pal 353; rregid

Alf XI 128 zeigen alle die sirvo- Formen, ohne dafs der Aus-

gangspunkt zu erkennen wäre.

Rendere.

Auf rendir weist altsp. nur rinde BMissa 44; auf render

weisen riendo BDom 757; riendes Alx 397; Hernie App 521;

rienda OLeon 10; rendemos BDom 279; rendamos BLoores 118;

die monophthongischen Bildungen re/ido BDom 588; rendi BMilag

225 und renda Alx 171, ConL 86 lassen Einflufs des s)rnonvmen
prender vermuthen.

§ 52. Eine besondere Stellung nehmen die Yerba auf

-ent+ t- und -ri- ein, indem bei denselben das -i- nur vur

hochtonigem ä, also in den endungsbetonten Formen des Con-

junctivs ablautende Wirkung zeigt, während tonhaftes § vor

dem Nexus -nt(i)- als ie erscheint, so dafs wir das Schema an-

zusetzen haben:

siento sienta

sientes sentimos . . _. . ,. sientas sintamos
,.

.

und im Conmnctiv: .

siente sentides sienta sintades.

sienten sientan
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töentir.

miento A.ppl31; mientes Cid3314; mienti BMilag694; mien-

h ii BLoores 11"'»: miento Canl L678; mientüs Canl 202;

miento Pal 721; ,&fjLxjlx (mäntidäs) Jose 245. Die Form

^fjüüLo (mäntadäs) Jose 301 zeigt den in deD endungs-

betonten [ndicativformen berechtigten Vocal, während correctes

i nachzuweisen i-t in desmintades Cant 1604 zu desmiento

FJuz 19

Repentir, arrepentir.

arrepiente MEg61; repienden Cantl581; repienda BDom731;

repiendan BLoores L84; repentimos Cid 3358; arrepintades

1 nt695, denen allerdings ein repinte MEg34 zur Seite steht

Sentir, consentir.

sicnto A.pp 1:79; Stentes Pal 656; siente Gl L09; sienten Cid 2741;

nto Canl L585; sentimos BDom 330; consentid Cant 922,

consintades ES XU!, 109. Weder Ablaut noch Diphthong

hat senien Man 87.

§ 53. Ebenso natürlich ferir:

/?eres Canl 173; /Ser(e) BDuelo 203; fieren Cid 722; ßere A.pp

580; //'/v/ FE 38; /ej-id Cidll39: firamos AK 903; ///w,//>-

Cid 1130.

In stammbetonter Silbe finden wir den Monophthong in

fer Wand 93, während ffirid Cid 597 den in der fast gleich-

bedeutenden II. plur. conj. berechtigten Vocal aufwei

§ 54. Verwickelt liegen die Verhältnisse bei exlre. Vor-

end sind die e-Formen, wohl in Erinnerung an die Verba

inchoativa: cxco Cid L56; exe Cid L091; exen AK L163; exi

BDom 341; esca FMed L29; exean FE 65. Der Diphthong ie

findet sich im Leonesischen: yex(e) AK L166; yexcn Alx 217,

der Dmlaul in ixea FE27, wo aber der A.bleitungsvoca] merk-

würdigerweise erhalten ist, and dann im tmperath yx ex\

AK 1108. AN endungsbetonte Form finde ich yscatnos Cid

ila- auf exeamus exiamus "esciamos yscamos

zurückzu heint. Endlich der Imperativ essit BMilag 551

ist indifferent
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§ 55. Noch sind zu erwähnen foeteo, foetere: ficdo BMilag

762; fiede Alx 674. Pal 355, Prov 526, das trotz lat. Ableitungs-

vocals nicht zur I-Classe übergetreten ist und diphthongiert,

fervir: föerven Alx 2210, dessen Grundlage ferveo, fervere oder

fervo, fervere sein kann, und endlich noch venio, venire, auf

das ich später zurückkommen werde.

§ 56. Es bleiben noch einige Yerba der lat. III. Conju-

gation mit stammhaftem I zu bebandeln, deren Yocal in den

stammbetonten Formen naturgemäfs unverändert bleiben mufs

und dann in Angleichung an die recibo- und sirvo-Classe den

Uebergang dieser Yerba zur I-Conjugation herbeiführt. In erster

Linie zu erwähnen ist

Dlcere,

dessen in Bezug auf den Yocal correcte Formen digo, dices,

dice, dicen, di, diga, digas, diga, digan, digamos digades

nach dem Typus sirvo . . sirvamos.. servir.. auch decir, deci-

mos, decides, decid nach sich zogen. Die Beispiele hiefür

sind so zahlreich, dafs deren Anführung überflüssig ist.

Daneben finden sich allerdings auch in stattlicher Anzahl

die primären Formen dicer Gl 248, FJuzYII, Alx 765 R, AlfXI
841, ESXXXYI, 235, Ap 136; beneyxer Alx 1281 R, ConcC 57

und contradizer Alx 1464 R, ConcL213, sowie diccmos FJuz

IX, ES XXXYI, 231, und dizedes Alx 1575. Bemerkenswert

ist, dafs alle diese Beispiele bis auf drei oder vier Ausnahmen

dem leonesischen Gebiet angehören.

Eine Contamination von analogischem decir und organi-

schem dicer liegt vor in dem wahrscheinlich halbgelehrten dü;ir

BMilag 608; bendlxir App 61, das dann Avieder die Formen

^iwosBMill402; digides BDuelo 99: dirit BMilag 222 erklär-

lich erscheinen läfst.

Scrlbere

zeigt genau dieselben Yerhältnisse. Zu escrivo . . . erhalten wir

escrevir, escrevit neben primärem escriver FJuz 131 und escribir

BOr 10 . . .; escribimos BOr 89 . . . Ganz vereinzelt steht endlich

escreber Alx 765 R.

Ylvere

geht genau nach dlcere. Xeben vivo., stehen vevir MEg 408;

vevimos BMissa 259. Dazu wieder der alte Infinitiv vir, r
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I-Mnz II. Als L990B und dann viver H vevir = mir (il 99...

mit seinem Gefolge vivimos BMilag L8.., vivides Alx 900.

PerquTrere, requlrere

zeigen doppelte Entwicklung, einmal di ganische: /« squiran

FJuz 37, requiro App 218, die freilich auch Buchwörter sein

können, wir dir Infinitive pesquirir BSXXII,293 und requirir

BDom22 neben pesquerir FJuz 34 und requerir App576, vex-

mnthen lassen könnten und dann die analogische zum Simplex

quaerere: pesquieren Pal L568; pesquiera Pal 356; requieres

Cant 389; requiere Prov 209; requieren ES XLVIII, 248; re-

quiert Cant 128. Umgekehrtscheini Einflufs der Composita aufs

Simplex vorzuliegen in quiro Dkg 25, wo wir überhaupt i für

ie finden.

§ ."»7. Zum Schlüsse sind noch vier Verba zu erwähnen,

die dem Typus sentir-ferir folgen; es sind dies inferir Quij

XX, 4; infiere Quij LV, 4; infiräis Quij LVIII, 3 und referir

I5.Mill 7: refiero BS X X X I

X

. 318; refien ES [, 2; n //./v»

Alx li»7ti ; reßeri 1*1 lim III. 5; referifles Al\ 900, die sich \\

des bis in die jüngste Zeil erhaltenen Anlauts-fals Buchwörter

zeigen und wohl durch Verkennung mit ferir in Beziehung

gebracht wurden, und die wohl gelehrten zum Theil der Kirchen-

sprache angehörigen adverlir Quij XXXIII. 2 und convertir

BMill L00, mit ihren Formen advierto ES I. 32; advierte Quij

XXXIII. 3; advierta KS XLVIII. 253; advertid Quij X, 1:

convierü ES I. 35; convierten FJuz L88.

§ 58. Von den in den vorhergehenden Paragraphen behan-

delten Verben befolgen den Typus concebir auch im Neuspa-

Dischen: cefiir, comedirse, concebir, constrefiir, corregir, de-

servir, despedir, embestir, expedir, henchir, ünpedir, medir,

pedir, perseguir, proseguir, regir, reir, refiir, repetir, aeguir,

servir, tefiir, yestir. Dass sich denselben auch die Composita

competir, descefiir, descomedirse, destefiir, envestir, estrefiir,

retefiir, revestir, sonreir anschliessen, ist wohl selbstverständlich.

Von den übrigen usp. Verben bereiten engreir mgredjo, hefiir

fingil fe und freir frTgo keine Schwierigkeiten, da der

An fall des g in (Tigere auf Verallgemeinerung der Formen mit

g vor e oder i zu erklären ist. Dass sich ''rendere zu dii
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Classe geschlagen ist bei der im Altspanischen herrschenden

Zerfahrenheit gleichfalls verständlich. Es bleiben noch colegir,

derretir (cletero), desleir und elegir, die nicht volksthümlich

sind und gemir, das unerklärt ist, wenn man nicht an den

allerdings ziemlich ferne liegenden Einflufs von reir und renir

denken will, welche Yerba wie gemir Äufserungen des Affects

bezeichnen.

§ 59. Dem Typus sentir folgen sowohl im Alt- wie im

j^euspanischen advertir, arrepentirse, consentir, convertir, herir,

inferir, mentir, referir, denen sich naturgemäfs asentir, con-

ferir, controvertir, deferir, diferir, disentir, divertir, invertir,

pervertir, preferir, presentir, proferir, resentirse, subvertir,

trasferir und zaherir (facfiamj ferlre) anschliefsen. Sonst ge-

hören noch in diese Classe requerir, das im Altspanischen

schwankt und die wohl nicht ganz volksthümlichen adherir,

digerir, ingerir, sugerir sowie concernir und discernir, deren

Simplex cernere regelrecht in der E - Conjugation verblie-

ben ist.

ß) Labiale Yocale.

§ 60. Wie bei den lingualen, so finden wir auch bei den

labialen Vocalen, dafs der Ableitungsvocal umlautende Kraft

besitzt, indem stammbetontes lat. ö, ö, ü = o unter der Ein-

wirkung des ableitenden e oder i zu u gewandelt wird. In

vortoniger Silbe fallen die drei obengenannten Vocale unter o

zusammen. Wir erhalten also als Typus:

noceo > nuzo

noces > nueces nocimos
nocir

nocet > nuez nocides.

nocent > nuecen

Für den Conjunctiv aber

nuza

nuzas nuzamos

nuza nuzades.

nuzan.

Selbstverständlich hat sich diese Mannigfaltigkeit der For-

men bei dem Streben der Sprache nach Ausgleichung nicht

erhalten können, und deshalb fanden Analogiebildungen nach

allen Richtungen statt.
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§61. Auf class.-lat o gehen folgende Fälle zurück:

< lomplir

ctimplo Apji 289; cumph Cid 3249...; eumplen MEg884...;

cumpli BMilag 177: cumpla Üdfl31; cumpla BDoni364...;

cumplan Cid 3073; cumplamos App 566; cumplades ES XI.I. 98;

camplimos BMissa 259; complides ES XXXIX. .".ol' : nw-
plid Alf XI 1021; compUr Cid 2366.

Compla BDom 77 1. complant FJuz X V sind wohl lati-

nisierende Bildungen. Verhältnismäßig "fr zu belegen ist der

Infinitiv cumplir Cid 2599, in dem wir Angleichung an den

Conjunctiv oder möglicherweise auch einen rein Lautlichen Vor-

gang (partielle Assimilation, Meyer - Lübke I. § :i.~>'.i) zu er-

blicken haben.

Aborrir

aburra Canl L04; dborrir App 277.

('Minie, descobrir, encobrir, escobrir.

cubre MEg 952; cubren Alf XI L242; cubre Pal 848; en-

cubra FJuz -">7: descubran ES X X \ \ 1 . 240; cubramos Quij

LXXXIX. .'!: descubrades Cid L07.

Cobrimos Canl 678; descobrid Canl 811; cobrir App 301.

Aufeerdem linden sich deseuebrt Al\ 1 ITC» und encuebre

AK L515 als regelrechte primäre Formen neben descobre Canl

543 nach cobrir. Auch die endungsbetonten Formen zeigen

Vocalverschleppungen: descobrades Cant 853, vielleicht in An-

lehnung an den Imperativ; häufiger aber erscheint das vor altem

i berechtigte u anstelle von o: cubrir Tal 1303; deseubrir BMill

..: eneubrir Quij X X X 1 , 3 und Jos6 92, das jedoch nichts

zu bedeuten hat, da in der in arabischen Schriftzeichen ab-

gefafsten Eandschrifl des Gedichtes u und o graphisch nicht

tuLterschieden werden. Deshalb kann ich es in der Folge auch

unterlassen, zu diesem Abschnitte Beispiele aus Jose anzuführen.

Endlich cubrit BSig 1 l.

Nocir

ist dasjenige Wert, bei dem die ursprünglichen Verhältnisse

getreu bewahrt aind: nuxo BMilag 325; nuexe App 511; mie-

ten Als L324; nocir App 61..., neben dem allerdings wieder

niKii BMill 202 /.u belegen ist.
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S 62. Eine Sonderstellung nehmen morir und dormir

sammt Compositis ein, indem der Umlaut bei denselben wie bei

ferir nur in vortoniger Silbe nachweisbar ist, während unter dem
Hochton durchgehends der Diphthong ue erscheint. Bei morir ist

diese Erscheinung nicht besonders auffällig, da ja das ausser-

ordentlich häufig gebrauchte Participium muerto, das aucb in

adjectivischer und substantivischer Function erscheint, und das

gleichfalls besonders oft gebrauchte Substantivum niuerte vielleicht

im Yerein mit der III. sing., die ganz correct muere anzusetzen

ist, die Verallgemeinerung der ue-Formen herbeigeführt haben

können. Etwas anders liegen die Verhältnisse bei dormir, dem

kein Nomen mit Diphthong zur Seite steht. Die II. und III.

sing., sowie die III. plur. haben naturgemäfs ue, die I. sing, ist

begreiflicher Weise viel seltener gebraucht, und da kann sehr

leicht Anlehnung an II, III und VI erfolgen, und dann wird

natürlich auch der Conjunctiv dem Indicativ im Vocale folgen.

In den endungsbetonten Conjunctiv -Formen hingegen kann das

Umlautgesetz ungehindert wirken, da eine Analogiebildung mit

einem Diphthong in vortoniger Silbe doch nicht zur Regel werden

kann. Es ergeben sich also die folgenden Verhältnisse.

Dormir.

duermo Pal 937; duermes Cant 283; duerme Cid 126;

duermm Alf XI 2352; duerme Quij XX, 2; duermas BMilag

483; duerma FJuz 138;

durmamos FGonz 482; durmades Cant 687; dormimos

Quij LXXX, 3; dormides BMilag 602; dormit BMissa 75; dor-

mir MEg 367.

Morir.

muero BDom 494; mueres BLoores 95; muere MEg 59;

mueren Alx2251; muera Cid 302; mueras Danz 1 ; muera Alx

1545; mueran Gl 182; muramos App 89..;

morimos Alx 1838; morides Cant 817; morid Danz 15;

morir Cid 1029 ..

.

Im Leonesischen finden wir nebstbei den an das Portu-

giesische erinnernden Infinitiv morrer FJuz XI und dem ent-

sprechend auch morre FJuz VIII, morramos Alx 631, während

moiramos Alx 473 wegen seines in den Stamm attrahierten i

doch an die I-Conjugation erinnert.
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Ganz vereinzelt steht endlich murir Cid 117;». doch findet

sich bei Sanchez und Daums Hinard auch an dieser Stelle die

Schreibung morir.

§63. Für ö finde ich als einziges Beispiel urcL BDoni

L52, Il.lt 596 neben ordir Al\ L738.

§64. Mehr Belege sind für lat u beizubringen, wenn

auch die partielle Assimilation sowie halb- oder ganz gelehrte

Bildungen zuweilen gegen das angeführte Gesetz zu sprechen

scheinen.

*Accütere, recütere, sucütere.

recudes BMilag 293 R; saeude Mx 2399; recuden BMissa

214...; acuda Cant 1506; recudades Cid 3214; dann freilich

auch recudedes Cid 3270; recodir App 86, endlich sacudir

BDom 658 . ..

Büllire.

bullen Canl III: bollir BMill 202 daneben allerdings

auch buUir BMilag 78.

Fügire, refüglre.

Fuye, fuyen, fuye, luya. fuyan .. und correct foid Canl

IHM: foir MEg 958 und oft; refoir Alx553 neben fair BMill

L' I 1 u. s. \v.

Süblre.

mbes Eleve! L8R; sube IM. es L33; suben BOr 39; subi

BOr L28; subas BOr 33; suba ES I. 44; swfeaw Canl L442;

suhiiiinis Quij L.WX, 1: .s-o////- App 10 1 ...

.Mit cumplir /.u vergleichen Lsl subir BOr 36.

Eieher gehör! wohl noch suple ESI, '.'•). ?on süpplere,

das aber gelehrl i-t.

§ 65. Eieher scheint auch relücere zu gehören, dessen

ii vor dem Tone selbstverständlich erhallen bleiben muls, das

aber in Analogie an die Verba mil o ö, u auch <> in der

Vortonsilbe zeigen kann: Reluce, relucen ... refateir ESI, 7

nehen analogischem rehsi/r Üdf863.

§66. Dieselbi Ei cheinung treffen wir auch hei Verben,

die Keinen Ableitungsvocal, \\<»hl aber D im Stamme zeigen.
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Dieses ü mufs überall erhalten bleiben und bewirkt von den

stammbetonten Formen aus den Übergang des Yerbums zur

I-Conjugatiun und in Analogie an Verba wie ciunpla: complir

nicht selten o statt u in der Yortonsilbe.

Addücere.

Zu adugo, aduce . . wird ein Infinitiv adocir App 86

gebildet, neben dem jedoch häufiger aducir Cid 144 . . . steht.

Nicht hieher gehört trocir < tra[ns]ducere, das, als eine

Worteinheit gefafst, sein d lautgesetzlich verlieren mufs, wodurch

a und u unmittelbar nebeneinander gerathen und dann wie au

behandelt werden können: tra[nsd]ücent > *traucent > trogen

Cid 543, dazu als Infinitiv trocir Cid 307.

Strägere, desträgere.

(D)estru(y)es, destru(y)e . . . bilden destroir App 118 und

estroyr Alf XI 773 neben destruir BLoores 74...

Süraere.

Zu belegen ist mmo Doctr 129 ß und dazu somir BMilag 607.

§ 67. Ganz eigene Wege sind contir, escupir, oir, sofrir

gegangen. Am einfachsten liegen die Verhältnisse bei dem

letzten.

Suffero, sufferre

mufs, wie die romanischen Sprachen zeigen, schon in vorro-

manischer Zeit zu *sufrio, *sufrire geworden sein, woraus sich

die spanischen Formen regelrecht ableiten lassen:

sufro BDuelo 90 ...: sufres App 382 ...; sufre BLoores 85..;

sufren Cid 1787..: sufre Doctr 104; sufras BDom 432;

sufra BMilag 768; suframos Alx 1514..;

sofrimos FJuz 12; sofrit Ildf 421; sofrir App 7..

Im Leonesischen finden wir wieder sofrer Alx 2128 R und

durch Einflufs von ofrir suefres Alx 289; suefre Alx 1567:

surfmt Alx 2249 ; endlich weist der FJuz XIII die latinisie-

rende Form sofret auf.

Gleichzeitig ist aber auch sufrir Cid 3074 zu belegen.

An sufferre schlofs sich dann auch offerre an: uffre BMissa

132; ofrir BDuelo 209.

Gafsner, Das altspanische Verbum. o



•"
1 I. CapiteL Das I

Recht merkwürdig sind einige Producte von

Audire,

das regelrecht oir ergiebt Daneben findet sich aber auch

halbgelehrtes odir BDom 312. neben «lein dann sogar udades

BMilag 606 und m// BDuelo 209 steht.

Escupir

ist schwierig. Denn excönspüere > excöspüere bedarf gar be-

deutender Veränderungen, am zu escupir zu gelangen. Zu-

nächst wäre Retraction des Accentes anzunehmen, dann Ver-

einfachui Nexus eksk > esk, also escöspuere und dann

Ausfall des /.weiten s: also escöpuere, das dann wegen u zu

escopir, escöpi scupo geworden wäre.

Contingere

ist ebenfalls recht schwierig. Die gewöhnlichste Fenn ist die

inchoative: contecer. Danehen rindet sieh dann ganz vereinzelt

contir App."'. Alx 877 und da/u eunte BMilag 510.

§ 68. Es bleiben nur noch eine leihe von Verben, zum

Theil Latinismen, zu erwähnen, die lat. u auch im Spanischen

als ii wiedergeben:

Argüere.

arguye ES I. HM.

Attribüere, distnbüere.

atribuyen Quij LXXX. L; atribuyas Quij X<IY. 2;

distribuyt n ES I . L3.

1/ cürrere, ineürrere, recürrere

rren Cid 2591; esewra Cid 2641; escorrir Qdf 189 neben

urrir < !id 2653;

eneurro ES 1,37; ineurrir BS 1.1:

recu/m ES [,82; recurrt ES [,23; recurren ES [,25; rccurrii

I <...n/ 295.

Fündere, confündere.

funda Canl L597R; fundir Pro^ 538;

confundt ES [,29; confundir Quij LXXXIX, 3, und daneben

corred confondt Pal 960, confonda Alt' XI 1492, dann

w ieder confondir lldt 593.
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Jüngere.

yunne FJuz 143; junnir Alx 1247.

Püngere.

punga FT 27; punnir Cant 348.

Restituiere.

restituya PrivJul 31.

Üngere.

ungan ES XXXVI, 236.

§ 69. Im Neuspaniscken ist der Ablaut ü— voc : o — i

fast gänzlich verloren gegangen. Als einzigen Rest haben wir

das Product von pütrlre zu verzeichnen, dessen nsp. Formen

lauten: pudro, pudres, pudre, pudren, pudra, pudras, pudra,

pudran, pudramos, pudräis neben podrimos, podris. Als Infi-

nitive sind podrir und pudrir gleich verwendbar.

§ 70. Die Präsensformen von dörmlre und *morIre sind

dagegen bis auf den heutigen Tag unverändert geblieben:

duermo, duermes, duerme, duermen, duerma, duermas, duerma,

duerman, doch durmamos, durmäis und dormimos, dormis

neben den Infinitiven dormir und morir.

§ 71. Was die Schicksale der übrigen Verba dieser Kate-

gorie betrifft, sind contir, escobrir, estroir, nocir und ofrir

untergegangen, sonst aber hat sich infolge des schon im

Altspanischen bemerkbaren Schwankens das u der stamm-

betonten Indicativformen und des Conjunctivs verallgemeinert,

so dafs wir im Neuspanischen ausnahmslos haben: aburrir,

acudir, argüir, atribuir, bullir, concluir, conducir, confundir,

consumir, cubrir, cumplir, descubrir, destruir, distribuir, encu-

brir, escupir, escurrir, fnndir, grunir, huir, incluir, incnrrir,

inducir, infundir, introducir, lucir, nutrir, presmnir, producir,

pungir, recudir, recurrir, reducir, rehuir, relucir, restituir,

sacuclir, subir, sufrir, sumir, suplir, traducir, traslucir, ungir,

unir (jüngere) und urdir. Eine Ausnahme hievon macht aducir

(herbeibringen), neben dem sich auch adocir (herbeiführen,

beimischen) findet.

2, Der AMeitungsvocal.

§ 72. Eigens zu behandeln sind jene Verba, die im Lat.

intervocalisches i, gl, di besitzen, aus denen fürs Spanische v
3*
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hervorgehen mul's. und daran anschliessend die Verba mit

intervocalischem d, g, das vor dem Tone überall, nachtonig

aber in der Gruppe -ede- ausfallen mufs und endlich dii

lehrten Verba auf üere, die bei der Tonverschiebui s -üo

Hiatus aufweisen, und die im Span, theils Hiatus, tlmils Ein-

schiebung eines y zeigen.

a) Y als lautgesetzliche Entsprechung des Ableitu

vocals nach g und d.

§ 73. Für lat. habeam ist im iberischen Volkslatein, wie

ich bei der speciellen Behandlung von habere nachweisen

werde, aia.. eingetreten, das im Spanischen ganz correcl aya,

ayas, aya, ayan, ayamos, ayades ergibt

§ 74. Fügio, audio geben fürs Volkslatein fuio, die

im Spanischen correct nur als foyo, oyo erscheinen können.

Ebenso isl span. y berechtigt in 't.>; •••
. Foyen

und im ganzen Conjunctiv, so dals ich als Schema von audio

ansetzen kann:

oyo oya

*odes oini"- oyas unos

ode oides oya oyades

*oden oyan.

I>:i- -d- der II.. III. sing, und III. plur. kann sich aber

unmöglich erhalten, da diese drei Formen und der Singular

des Imperativs die einzigen Formen des ganzen Verbums sind,

in denen intervocalisches, nachtoniges d ursprünglich zugrunde

Ganz hypothetisch kann also eine Zwischenstul

'"•. oen und dann mit Sicherheil Ungleichung an die üb]

stammbetonten Formen angenommen werden Die altspan.

I . ratur weist folgende Belege auf.

Fugire.

hiii/i QuijLXXX,l; fuyen Cid 771 ..; fuye Cant 523 ..
;

fuya

l'.ln/ 152..; fuyan Canl 921..; fuyamos BL es 193..;

fuyendo FG 58... Daneben stehen correct: foid Canl 1424

und /'"/ MEg 958 und oft.
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Aucllre.

oyo Pal 431; oyes ES I, 68; oye BLoores "207..; oycn Cant

479..; oye MEgl272..; oyas Cid 2635..; oya BMissa37..;

oyan Cid 2033 . .; oyacles Cid 3-437 .
.

;

oiiitos Cid 3692..; oides Dkg 40..; oid Cid 313..; o/r Cid 3530

und oft.

Daneben stehen dann ganz vereinzelt die ursprünglichen

Formen ode Mand 94; odi BMill 325, dann mit erhaltenem

vortonigem d der wohl gelehrte Infinitiv odir BDom 312 und

dazu dann wieder mit Umlaut udades BMilag 606 und udi

BDuelo 209. (Vgl. § 67.)

§ 75. Ebenso liegen die Verhältnisse bei videre, das als zur

lat. IL Conjugation gehörig in der III. plur. schon von alters

her keinen Ableitunsrsvocal besitzt. Also:

veyo
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Um den Hiatus wenigstens fürs Auge zu vermeiden, viel-

leicht aber auch um die Zweisilbigkeil anzuzeigen, wurde in

einzelnen Fällen zwischen den beiden Eiatusvocalen ein wühl

nie u-csprnchciK's h ^schrieben: vehen ES XI. I. 1=25; proveha-

mos BS X LI . 126; proveher ES XLVm, 245; provehir ib. 235,

wobei nicht unerwähnt gelassen werden soll, dafe alle diese

Beispiele Urkunden weltlicher oder geistlicher Fürsten ent-

stammen

In den Dichtungen Berceos, also im Altcastilischen, ein-

mal auch im benachbarten Aragonesischen Ölen, finden sich

aufserdem eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Formen, die

das lat -d-, «las in keiner einzigen Präsensform berechtigt ist,

erhalten zeigen. Der Umstand, dafe diese Erscheinung auch

bei andern Verben nicht selten zu Tage tritt (cadere, credere,

audire, ridere, sedere) scheinl darauf hinzuweisen, dafs wir es

hier mit einer dialektischen Erscheinung zu thun haben, eine

Erklärung, die dadurch nicht im mindesten beeinträchtigt wird,

dal's wir in denselben Texten aul'ser diesen d- Fennen auch

häufig, durch Einflufs der Schriftsprache, die correcten Kennen

nachweisen können. Demnach entspricht die Behauptung, „Ber-

ceo kenne nur Formen mit d tt

, welche C. Michaelis in ihrer

Kritik „Zur Cibdäreal-Frage" (Roman. Forschungen VII. L23

in- L37) in der Anmerkung zu pag. 126 aufgestellt, nicht den

Thatsachen. Diese Berichtigung veranlaßt mich auch, auf ein

weitere- Versehen <

'. Michaelis
1

hinzuweisen, die an der obeitierten

Stelle erklärt: „Die Erhaltung de- intervocalischen d in veder

und \ed;i will wenigstens nicht recht zur Tilgung des auslautend

gewordenen, ursprünglich auch intervocalischen d in echä ciuda

passen, und noch weniger zu fueseis." Demgegenüber ist wohl auf

die verschiedenen Hasen der in Frage stehenden Dentalen hin-

zuweisen, üegl ja in dem ersten Falle im Lateinischen tönen-

der, in den drei letzten Fällen aber tonloser Mental zugrunde.

Auch die Beispiele für die Erhaltung de- intervocalischen

d sind nicht mit der genügenden Sorgfalt ausgewählt: viedo

BMilag225 und vieda BLoores 89 sind gar keine Formen von

videre, sondern lautgesetzliche Entsprechungen von vetare,

wahrend vieda BLoore 90 und veder ib. 96 an den angeführten

Stellen überhaupt vergebens gesucht weiden. Im Nachfolgen-
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den will ich nur die mir vorliegenden Formen von videre, die

erhaltenes d zeigen, anführen: vedes BLoores 112 R, BDom 238,

694; rede BMlag 752, BDom 388, 573; reden BDuelo 60,

BMilag 32; vediendo BDuelo 48, BMill 383, BDom 168,255,

LGB24; veder BDom 219, LGB 12, Mand 41,43; ferner vidient

BDom 565 und vidiendo BMilag 675, Mor 133, deren tonloses i

auf Einflufs des nachfolgenden betonten ie zurückzuführen ist.

Treffen zwei e im Hiatus zusammen, so kann gar leicht

Contraction eintreten, die bis in die älteste Zeit hinaufzureichen

scheint und in der neuspanischen Schriftsprache den Sieg errun-

gen hat: res BDom 618..; ve AreE40..; ven Quij XXXIII, 2;

vemos FGonz301..; vedes Cid 82 .
.

; ved Cid 3722..; ver

Cid 16...

Aelmlich ist die Behandlung von e + ie im Gerundium.

Wenn Contraction eintritt, wird dieselbe in der Weise erfolgen,

dafs das für alle Gerundia der E- und I-Conjugation charak-

teristische -iendo unversehrt bleibt, es mufs also der erste

Yocal aufgesaugt werden und wir erhalten viendo Alf XI

1251.., und im Xeuspanischen.

Zum Schlüsse wäre noch der Infinitiv veyr App 30 zu

erwähnen, neben dem das sonst unerklärliche via Alf XI 1027 B,

ganz gut zu begreifen wäre — wenn die beiden Formen in

ein und demselben Texte vorkämen.

§76. Wesentlich beeinträchtigt wird die Entwicklung

von sedere, das in vielen Fällen die Function von esse (s. dort)

übernommen hat, da sich im Indicativ sedeo . . . und sum . .

.

coneurrierend gegenüberstehen.

Wir erwarten von sedere:

seyo
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Der Conjunctiv dazu lautet:

seya App 251; seyas MEg 114; seya FA 26; seyan FJuz 14;

yamos App 206; seyades App 237 II.

Wie nun aber neben pierde ein perdemos, perder, per-

diendo steht, so wird zu siede anch sedemos BDom 152; seder

Gl 65 and sediendo BMill 382 gebildet

An die 1. Singularis und den Conjunctiv hinwiderum sind

angeglichen seyes MEg 1076 E; seyt MEg 594; sey App 138;

seyemos App 279; seyer MEg 50.

Neben diesen Formen stehen wieder ''im. Anzahl Beispiele,

die Contraction aufweisen: sedes .\\>})-l'2\ sed Cid 315; siendo

Alt XI 963.

In deutlicher Anlehnung an veo... veen, vea.., die Bchon

im Cid häufig gebraucht sind, findet sich dann auch seo BOr

103; seen Ab L384; se Abs 60.

Wa> da- Gerundium anlangt, habe ich die Former

diendo und siendo bereits behandelt; es ist noch zu erwähnen

die arsprtingliche Vollform seyendo Cid 2154, daneben seendo

FJuz X, wohl in Anlehnung an seemos, seedes und seyndo

Alt' XI 1017, das wohl wie seyt l'A Ml' verschrieben sein

durfte t'üi' seyendo, seyet.

£ 77. Von ndere habe ich schon im £ in gehandelt, da

diese-, Yerlinm den I ' Mi I a 1 1

1
gesetzen unterworfen i>t. Wenn sich

nun aeben den dort aufgezahlten Formen auch rtyeCantl218

und riya App339 findet, so isl letzteres völlig correct, in riye

jedoch glaube ich dem \ nur orthographischen Werth beimessen

zu sollen: es kann dazu dienen, die Zweisilbigkeil des Wortes

aufser Zweifel zu stellen, da ie vorwiegend einsilbig zu lesen ist.

Sonst sind reyenti Cant L23, reyendo App 432, sowie Her Abs

L990 arsprünglich und correct. Reit MEgl70 ist die Umlaut-

form und ////• Als L738 iwenn es nicht verschrieben ist) eine

v. chränkung von rier
|

reir. Contraction weisen auf riente

Cant L583; riendoAhi 529 sonriendo Cant 94 l und ryr FGonz

691. Erhaltene Dentalis zeigen endlich rridienU PA64; ridiendo

BMilag 219.

78. Den Abschlufs dieser Gruppe bildel cädere, vlat ca-

dere, cädm, wie auch das ait. c bliefsen lässt. I'
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Verbum zeigt vor dunkeln Vocalen, also in jenen Fällen, wo

wir lat. ch anzusetzen haben, ausschliefslich y-Formen (caya . . .).

Eine Ausnahme bildet nur die I. Sing, auf -ygo, auf die ich

bald zurückkommen werde. Vor hellen Vocalen aber findet

Schwanken statt. Auszugehen haben wir von den endungs-

betonten Formen caemos BLoores217; caedes FGonz 443 und

tiirr Cid 2405 .
.

, in denen der Ausfall des d voll berechtigt ist,

und neben denen sich *cade ... nicht halten kann, sondern cae

Cid 2400 .
.

, caen Cid 513 . . . weichen mufs. Vereinzelt findet sich

auch cahe Prov 62, 399, dessen h kein Lautwert zuzuschreiben ist.

Dem Conjunctiv caya angeglichen sind die Formen cayes

MEgll59; caye Cid 2416; cayen Cid 732; cayer App 28. -,
1
)

und cayeer BDuelo 139 R, das offenbar um eine Silbe zu lang

ist und sein zweites e nur dem vorangehenden Reimworte veer

verdankt. In cayendo BDom 639, Pal 1095 ist y nur eine andere

Schreibung für i, um das Zusammentreffen dreier Vocale zu

vermeiden. Die Dentalis ist endlich erhalten in cadiendo BAIill

212, LGB 20.

§ 79. Eine ganze Reihe von Verben der lat. III. Conjugation

folgen nun den bereits angeführten, ohne dafs sie aber einen

Ableitungsvocal hätten. Es sind dies Verba mit lat. intervoca-

lischem d oder g, sowie Verba auf -üere.

§ SO. Am leichtesten ist diese Analogie bei credere zu ver-

stehen, das als creer... dem veer... sehr nahe steht und sich

demselben leicht ganz anschliefsen kann. Vorwiegend sind die

Hiatusformen: creo, crees, cree, creen, cree, crea, creas, crea,

crean, creemos, creedes, creamos, creades, creed, creer. Ver-

einzelt findet sich auch Contraction: cren App 136 und cret

Cant637, das aber nicht ganz sicher ist.

Die y-Form liegt vor in creyo MEg 98 .
.

; creyes MEg 107;

creye Cant586; crey FGonz 240; creyemos App 655 .. ; creyedes

App 249 ; creyer App 8 . . . und in descreye MEg 38. - - Ueber

das y in rrrijnitc App 271 .

.
; descreyente FGonz 110 . . : creyendo

Pal 22 . . . gilt das im § 78 bei cayendo Gesagte.

]) App besitzt überhaupt Vorliebe für hiatustilgendes y: aldeya 380,

peyon 247 . . .
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Die Dentalis ist erhalten in crede BLoon s208; craÄ r BLoo-

res 15, Wand 29; credienh BDom IT.'!. Unsicher ist creyndo

FGonz584, 585 in formelhaftem Vers

§81. Offenbar an aya angelehnt ist vaya...< vada, vaamos.

Neben den äuiserst zahlreichen A.nalogieformen finden si«li in

Texten des XHL Jahrhunderts ganz isoliert auch die primären

Bildungen vada FAv55 and vaamos Alx 1252, daneben dann

mich ein d-loser Singular vaa FA\ II. - - Der Imperativ ve}

der sehr ofl gebrauch! wird, entspricht einem alten *vai, das

in unsern Denkmälern nicht mein' zu belegen ist Die nsp.

Kurzformen vdmos und vais (ES XLI, 17 h. QuijXXXV, I für

vayamos, vayades sind wohl auf Kinilufs der Kurzformen des

[ndicativs zurückzuführen.

§ 82. Mit d sind noch zu erwähnen conelüdere, inelüdere

und rädere, die in den mir vorliegenden Beispielen ausschliefs-

lich y zeigen: concluyo ESI, 104; concluyt QuijVI, I: incluye

ESI, 22; incluyen ESI, 85; concluyamos Quij XXXI, •">; con-

cluyente <^ui,j XXXIII. '_'. neben concluydes Ä.pp II- R; con-

cluyr Tal 1 I
!».">, Quij XXXV, .'!, wahrscheinlich in Anlehnung

an huir, huye..; endlich rayer App555 in Analogie an cayer,

trayer, die im App. ebenfalls vorkommen. Hieher gehör! wohl

auch ruyes Cant386, roye Cantl597 neben roe BSig74, roer

< !an1 1 355 rädere.

§83. V"ii den Verben mit intervocalischem g lehnt sich

"trägere insofern an cadere an. als in jenen Formen, wonach

Ausfall des g zwei dunkle \Tocale zusammentreffen würden, y

eingeschoben wird. Dafs dies y dann zuweilen auch mit' den

Fall des Zusammentreffens von dunklem und hellem Vocale

übertragen wird, i-t verständlich.

Dil ursprüngliche Form für die I. sing, trago finde! sich nur

Alx 2, 2032, dafür steh! häufiger trayo Cid 82... Der ursprüng-

liche Conjunctrv is! selten: traget FJuz7, tragan \'<<\v\' !8, ES

XXXVI, •_"_".»: tragamos FJuz IX. AK II 16, dafür is! aber meisl

v eingetreten: traya BDuelo L67; lrnii<is BDom 132..; traya

Alt X I 1161 .. ; trayan FJuz 24 .. ; trayades Alt X I 23 l 1.

\\ i nii auf das a 'in heller Vocal folgt, bleib! der Hiatus

vorwiegend erhalten: traes, trae, traen, traemos, traedes, traed,
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traer. Daneben linden sich auch gar nicht selten Schreibungen

mit h: retrahes Cant 362; trahe Cid 1503; trahen Cid 992; tra-

hedes BDuelo 124; trcüier BOr 110, dann auch retrakasMx 878 R,

das jedoch, wie der Reim pagas: fagas: piagas zeigt, für retragas

verschrieben ist, das die ursprüngliche Form wäre.

Zuweilen findet sich y auch zwischen dunkelm und hellem

Vocal: traye App 52 .
.

; trayen App 509 .
.

; tray BLoores 231;

trayer App 233 .. . und trayendo Cid 3161 ..

.

Eine recht merkwürdige Form liegt vor in tred = traed

Cid 112, vielleicht entstanden aus trägite> *trayite> *traite

> *traide> tred.

§ 81. Schwankend sind legere und *strügere, indem dieses

die y-Form, jenes den Hiatus vorzuziehen scheint:

leies BOr 31; leye BMissa37, Cant 117; leya LGB31; Icycr App

32.., PA 113 neben häufigem leo, lee, leen, leemos, leedes,

leed, leer. Sodann ausschliefslich lea Pal 869; leas Prov 130;

lea Cant 12; lean Ildf 756. Dagegen

estruyes Cant 390, destruyes Cant 187; destruye Cant 208, Pal

76; destruyas FGonz 513 neben destrues Alx 217; destrue

Alx 190.

§ 85. Vorwiegend y zeigen auch die Verba auf -üere, die

zur I-Conjugation übergehend, den Accent auf das ü verschieben

und sich schon durch diese Tonverschiebung als gelehrte Wörter

charakterisieren. Die Belege sind spärlich:

arguye ES I, 101;

atribuyen Qiiij LXXX, 1, ESI, 11; atribuyas Quij XCIV, 2;

distribuyen ES I, 13;

restituya PrivJul 31.

§ 86. Erwähnenswerte Formen sind cueya (colligat) ConcC

87, dessen y wohl als j zu lesen ist, und darnach tueya (tollat)

ConcL 191, in Anlehnung an den Indicativ: coll(i)git > col'it

> cueh e.
c

§87. Was nun die ferneren Schicksale all dieser Verba be-

trifft, ist der Indicativ von ser verloren gegangen, Imperativ und

Gerundium haben die contrahierten Bildungen se, sed, siendo an-

genommen und nur der Conjunctiv hat sich gehalten. Die Verba

auf -uere, -udere, -ugere (-ugire) haben im Xsp. die y-Formen
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verallgemeinert, so dals dem Typus huir folgen: argüir, atribuir,

concluir, destruir (estruir ist untergegangen), distribuir, incluir,

restituir, ferner constituir, construir, contribuir, desminuir, desti-

tuir, excluir, fluir, imbuir, influir, instituir, luir, prostituir,

reclnir and retribuir. Oir hat in der II. 111. sin-, und in der

III. Plur. das y beibehalten, in der I. Sing, und im ganzen

Conjunctiv -ig- durchgeführt, creer, leer, reir, ver und dir

beiden Defectiva raer und roer dulden den Hiatus durchaus,

caer und traer den Hiatus äe und ae, während vor dunkeln

Vocalen -ig- eintritt, und vadere endlich geht im Lndicativ

ganz eigene Wege, im Conjunctiv ist y allgemein, doch er-

scheinen auch die Contractionsformen vämos, vais und der lm-

perath ve.

b) Ngo, -Igo als Vertreter von -um», -he.

3. In den Verbindungen -ni- und -h- hat sich der

Ableitungsvocal scheinbar als g erhalten. Scheinbar, denn aus

lat. venio, tenio könnte man nur *veflo, "tefio erwarten,

Formen, die als venho, tenho noch heute im Portugiesischen

bestehen. Wenn wir also schon im ältesten Spanisch Formen

wie vengo, tengo, remanga linden, so sind dieselben dennoch

oicht als primär zu bezeichnen, sondern müssen auf Rechnung

irgend einer Analogie gesetzl werden. Ursprünglich ist -nun,

-nga nur in den Verben auf-ngere: <in<i<is Al\ 738; constringa

l'Mu/. s. 15; constrenga K.Jux KHh constreinga KT 77: distingan

ESI, L22; plango Pal810; punga BT 27; tangan Canl 1511;

ungan ESXXXVT,236, durch deren Einflufs dann auch vengo,

tengo . . ein. landen.

hie belegbaren Formen sind die folgenden:

remangat Mufloz t70; remanga <'id L808 R, KT 15;

tengo Cid L069; tenga AHM 312; tengas App 190; tenga Cid

!»77: tengan BDom 17.".: tengamos App89; tengades Cid530

und ebenso die Composita: abstener, atener, captener, con-

tener, detener, mantener, retener, so(s)tener;

vengo Cid 206; vengas BMilag648; venga Cid L122; vengan <'id

I I Hi: vengamos BMill 213; vengades Alf XI L095 und die

mposita: avenir, convenir, devenir, prevenir.
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Wenn sich daneben auch -ng- Formen mit Diphthong nach-

weisen lassen, liegt nur eine partielle Ausgleichung der stamm-

betonten n-Forinen mit den gleichfalls stammbetonten -ng-For-

men vor: tiengo Alx 915; tienga ConcC 14; mantienga FT 17;

viengas Alx 570; vienga Alx 59; viengan ConcL 150.

Blofs fehlerhafte Schreibung ist tengua FJuz lö7.

§ 89. Den Yerben manere, teuere, venire schlofs sich ponere

als einziges häufiges n- Präsens an. Für die Altersbestimmung

von venga. . . ist es vielleicht von "Wert, dafs schon die Glossen

(XI. Jh.) die nach venga, tenga gebildete Form poncat (Z. 1)

aufweisen. Die Formen von poner sind also: pongo Cid 3481;

pongas Alf XI 1574; ponga Cid 2156; pongan Alf XI 2401;

pongamos FGronz655; pongades BMilag531; ebenso gehen die

Composita: componer, disponer, entreponer, oponer, postponer,

proponer, suponer, trasponer. Neben diesen Formen steht nun

allerdings ganz im Anfange des XIII. Jh. ein ponades ES XLI, 352.

§ 90. An die Verba auf ni schliefsen sich die auf li an,

und da ist die Beobachtung zu machen, dafs bei salire die

lg-Formen, bei den Verben der lat. IL Conjugation aber, wo

lat. -eo zugrunde liegt, die 1-Formen weit überwiegen. Wir

haben

:

Salire.

salgo Cant 973 .
.

; salgas Alx 2062 .
.

; sakja BDom 247 .
.

; salgan

VG 102 .. ; salgamos Cid 3462 .
.

; salgades BDuelo 180 ..

.

Daneben aber sola BDom 693 R, sala FJuz 180, Alx 140 R.

Solere.

Eine jedenfalls neuere Form ist suelgo Alx 372 neben suelo

BDuelo 28 .
.

, da soho eigentlich *soho ergeben sollte wie

foha > hoja.

Valere.

Valgo Doctr 139; valga Jose 130..; valgan ES XXXV, 441.

Daneben steht aber eine grofse Mehrheit von 1- Formen:

valo App 520 .
.

; valas Cid 2805 .
.

; vala Cid 48 ; valan Cid 218 .
.

;

valamos Alx 1568; valades BDom 132. Die Mitte zwischen vala

und valga halten wohl ralla Cid 2278 . . . und vallan Ildf 546.

§ 91. Den li -Verben folgt in einigen Texten auch tollere,

das tuelga FJuz 11; tuelgan BDom 473; tolgamos BMilag 16
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neben tuello KS.WIL 298; tuella FOvlOl; tuelan FJuz 115;

toUa l'Av L01; toUani K.luz 11 aufweist. Einmal finden wir

auch y: tueya < loncL L91 (§
s,| i.

§ 92. Dem li folgt dann ganz vereinzelt auch das nahe

verwandte ri, allerdings in recht auffallender Weise, indem

nämlich einerseits g eingeschoben wird, andererseits aber das

Umlautgesetz trotzdem wirkt. Der einzige Kall ist prgades Cid

997, 3690 neben firamos, Grades (§53).

c) Einzelheiten.

§93. Unklar sind die Verhältnisse bei aci, wo <lic Pro-

duete von faciat, jaciat denen von placiat widersprechen Die

Annahme einer Kurzform *faco für facio ist wohl nicht gut

möglich, denn, wie Rydberg in seinem Developpement de facere

pg. 77 richtig bemerkt, .. rien oe prouve qu'elle ait Jamals existe".

Lautgesetzlich kann aus faciat faga nicht entstanden sein, denn

faciofaz, -aceu >-azo, minacia amenaza. Eng.fetä, itfaccio,

afr. fax. prov. fatz. pg. faco weisen aber auf ci zurück, und

Analogie an die III. Sing, ist nicht denkbar, da dieselbe lautet:

Eng. "fes, it. face, afr. fait, pg. faz, während nur das Prov.

tat/ in Betrachl kommen könnte. Es bleibt also als einziger

Ausweg nur die Annahme, dafs digo, diga, dices, diz, deeimos,

dicen, decia zu faces, faz, facemos, facen, facia auch fago, faga

gestellt hahe, eine Beeinflussung, die bei der angeheuren Wich-

tigkeil der beiden Verba leicht begreiflich wird. In den GL

( li'i findet sich uoch faciat; /'"." FAv 21, 29, 111, also in einem

asturischen Denkmal kann durch Einflufs des Portugiesisch-Gali-

cischen erklärt werden, wenn man darin nicht die streng laut-

et/liehe Komi erhlickeji will.

Nicht /.u verwundern i-t es, wenn dem Muster facer, faces,

facemos auch yacer, yaces, yacemos folgt und nach fago yago

bildet Ich finde: yago BLoores 94 .
. ;

yaga Cant 821 I.': yaga

BDom247..; yagan BMissalOö; //<n/in>/i>s BMilagl7. Ebenso

die Composita <iii<i<i<i FGonz ll»'>: subyaga OJj6on5Q\ subyagan

OLeoi Das ii m yagua FGonz 1 15 ist überladene Schreib-

weise, dienlich die gutturale Aussprache des g zu sichern, ob-

wohl ga nicht wohl anders gelesen werden kann.
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(ianz eigenthümlich ist endlich die Behandlung des Con-

junctivs von placere. Das "Wort ist im Span, nicht volksthümlich,

wie das erhaltene anlautende pl zeigt, das zu 11 werden niüfste

(plaga > llaga). Wäre das Wort dem Typus facer gefolgt, müfsten

wir plaga erhalten, das auch wenigstens einmal in einer Hand-

schrift im Plural erscheint: plagan BILissa 81. Sonst ist das

Wort mit den Yerben in pi gegangen und hat wohl nach dem

Perfectum : supo : sepa , cupo : quepa auch zu plugo ein plega

gebildet: Cid 282. Erwähnenswert ist noch die Form praxga

QuijX, 3, neben dem sich nsp. auch prazca findet. Die Form

zeigt Anlehnung an die Yerba inchoativa, und das g ist vielleicht

auf den Einflufs von plega zurückzuführen.

§ 94. Wie schon im vorigen § angedeutet wurde, tritt

bei pi Attraction des i in den Stamm ein, während die tonlose

Labialis erhalten bleibt: sapiat > *saipa > sepa Cid 386 u. s. w.

im ganzen Conjunctiv. Sdba FJuz VITI, ES XXXYI, 239; saban

ConcC 55, ES XXXVI, 239, 242. 245, XLI, 121; sabades Alx

772, 1566R, 2283R, 2261R, ES XXXYI, 242. XXXIX, 340,

also leonesische Formen sind Anbildungen an den Indicativ:

sabes, sabe, saben.

Au sapiat schliefst sich capiat vollständig an; neben dem

Indicativ cabe steht der Conjunctiv quepa Ildf 691, Cant209R.

Die Attraction des x findet auch bei ri statt: pareant >
perant Munoz 435.

§ 95. An die Yerba auf cons + g < cons + t schliessen

sich jene Yerba an, die im Altspanischen theils Hiatus, theils

Einschub eines y zeigen. So entsteht aus traga + traya >
trayga. Die Beispiele für diese Bildung sind die folgenden:

traygo Appl23; traygan FG48; traygamos FGonz 657; dann

die Composita: contraygo ES I, 32; distraygo ES I, 15. —
An traer bzw. trayer lehnt sich dann das gleichgebaute caer

resp. cayer an: caygo Quij XXXIY, 4; caygas Quij LXXX. 4:

cayga Prov 682; caygan PT 56. Dann folgen die Yerba, die

bei betontem Stamme y, bei unbetontem Stamme aber Hiatus

zeigen, wenn der Tonvocal i oder e ist. In Betracht kommen

nur audire und *fugire: kj {nigr
ä) Jose 136; oygas Pal 536;

oyga Quij XXXIII, 3; oygamos BMissa 96; fitygas Prov 497.
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§ 96. In Urkunden aus Aragon (Faero aragones, Fuero

de Medinaceli 1
), Inventario de ropas y efetos de La iglesia

mayor de Barbastro) und Navarra (Fu< Carcastillo, Mnfloz

17 li, sowie in den Glossen, deren Herkunft nicht vollständig

genau zu bestimmen ist, erscheint end vor a ;ils eng, so daJfc

wir erhalten: pengan ESXLVIII, 226; prencat Gl 161; prcngat

Mufloz471; prenga FArag 79; prengan FArag 80, FMed L78,

Formen, die sicher analogisch sind.

ij 97. Was dm weitere Entwicklung der in den §§ s ^ 96

behandelten Verba anlangt, i-t toller untergegangen, manir

ward durch das inchoative remanecer verdräng! und yacer ist

defectiv geworden und wird nur mehr in der III. sing. ind.

gebraucht. In der I. sing., —wir im ganzen Conjunctrv wurde

dir g-Form durchgeführt bei: caigo, oigo,
i

go, salgo, t

traigo, valgo, vengo. Dazu kommt im Neuspanischen noch

. fassen, ergreifen, unbekannter Etymologie. Erhalten haben

sich ferner fago, faga; plega neben plazca; quepo, quepa und

sepa. Ganz verdrängt wurde die g-Form bei herir, huir, soler,

dann bei pender und prender. Was endlich die lat. ng-Yerba

betrifft, stehen sich cefiir, constrefiir, plafiir, tafier und distinguir,

pungir, ungir gegenüber.

3. Stammerweiterung. [nchoativbildang.

; 98. Die Lateinischen Verba inchoativa, d.h. solche, die

ein Anfangen "der Werden bezeichnen und in den Präsens-

formen das Inti\ voc + sc aufweisen, das im Perfectum und

Supinum immer ausfälll (Schultz, Kleine lat Sprachlehre, Pader-

born 1885, ? L29) sind im Spanischen nur theilweise erhalten.

Eine Aenderung ist l»'i diesen alten Inchoativen insofern zu

verzeichnen, als das im Präsens berechtigte Infix in fasl allen

Fällen auch in die übrigen Tempora eingedrungen und dort

allgemein üblich geworden ist Wenn wir in einigen Fällen

in stammbetonten Formen nichtinchoative Bildungen finden,

so i>t darin nicht Ausfall dm- [nchoativsilbe zu erblicken,

Bondern es liegen diesen Fällen Ba runde, die auch

h tfedinaceli liegt hart an der Grenze zwischen Iragon, Ali- und

Neucastilien,
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im Lateinischen nie inchoativ waren. So steht schon neben

lat. putresco, contremisco ein putreo, treino, und obclormiscere

steht das äufserst häufig gebrauchte Simplex dormire zur Seite.

Was die lautliche Entwicklung der Inchoativsilbe betrifft, ist

ein Unterschied zu machen zwischen Stellung vor dunkelm

oder hellem Yocale. Im ersteren Falle hat sich sk lange ge-

halten, um im Neuspanischen zc = Tpk Platz zu machen. Vor

hellen Vocalen steht ursprünglich ebenfalls sc, das über sk'

> sts > zdz > z|> zu neuspanischem b geworden sein mag.

§ 99. Im Nachfolgenden gebe ich eine alphabetische Zu-

sammenstellung der im Altspanischen erhaltenen alten, d. i.

schon lateinischen Inchoativa, der ich Karl Sittls Abhandlung

„De linguae Latinae verbis inchoativis" (Wölfflin, Archiv für

latein. Lexicographie und Grammatik, Leipzig 1884, I. Bd.,

pp. 465— 532) zugrunde gelegt habe.

Abhorresco.

aborresco BDuelol43R; aborresce Doctr29R; aborrescas BLo-

ores 98 . . ; aborrecki Cant 93 . .
; aborrecer Alx 1474 R . . ;

aborrecl Alf XI 31 1R... Daneben stehen die nicht erwei-

terten Formen: aburra Cant 104 R; aborrir App 277 R . .
;

aborriste BDoin767R; aburriestes BDom497R; aburrieron

BMill 306 R . .

.

Addormisco.

adormeeiö Alf XI 1889 R neben adurmiö Cid 405 R; ador-

mieron Cant 1071.

*Adolesco.

adolege ProvOOR; adolegernos Pal 1514 R; adolescer Cant 1669;

adolesrdö Man 88.

Bulles co.

bollescer Prov 68 R... neben bullen Cant 444..; bollir BMill

202; bullir BMilag 78.

Cadisco.

mcn BMilag 2; caegio BLaur 50 . . . neben den schon im § 78

angeführten zahlreichen Nicht-Inchoativformen. Desgleichen

in den Zusammensetzungen.

Gafsner, Das altspanische Verbum. 4
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( 'aleseo.

escalect AK 1130, daneben zuweilen «las unpersönliche {in)cal
}

mir liegt daran, bo AK 72 u. a.

( 'an sco.

carect ES 1.7: carexcan FP58; carecieron Quij X X X \ 111. •">...

sowie «las Compositum encarea Quij LV, 2.

clareciö ES XX III. los und die Composita _*JJüf (akalaräsiyu)

Jose 16; enclaresct Cant IlMü: esclareciö BMilag300...

Cognosco.

conosco Appl65..; eonnosci < 'iil 983 . . : conoxca FJuzl53..;

conoscemos App 158 .
.

; connoscü Cidl930..; conoscer App

340 i;..: coworf AK HU 1 ...

Wenn wir neben diesen Formen ganz vereinzelt Bildungen

wi«> ctiinirscn Alx38 oder <nmsr<i- App246B finden, so dürfte

darin Analogie an die weitaus überwiegende Mehrheit der

verba inchoativa auf e(s)cer < *iscere zu erblicken sein.

Cresco.

Cid '_'ih;..; crexca FJuz '_'<>..: creced Pal 1199; <r<>7f

Cid 1930..; r,-,,-,,- Cid 3273..; ereciö Cid 304 ...

/•'/'/< ß< $< o.

flaqueciö B Dom 697; enflaqueses Cant L78; enflaquecemos Pal

L51 1 K: enflaquecer AK 62 neben enflaquvr AK 2095R

Floreseo.

florece BOr 62; fbrecer BLoores L79R; /Innriü ES I. 10.

Orandesco.

engrandesci Pal 835 R; engrandecer Quij LV, 1.

Gravi sco

gramen AK 1!': gravesca AK _'1.~>.

/. or/ U68CO.

enloquese Canl 703; enloqueciö AK 1 l'.'

.1/// c/*< ' "

< nmagre8Ci n ( 'anl 520 !>'.
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*Misco für tnisceo.

nitre Provl85R; mescan FJuz 59; rneger BDuelo 163; mecid

Cid 13; ebenso das Compositum remece Cant 385.

Mollesco.
a möllerer Alx 1699 E.

Muteseo.

enmudeces Cant 1520; enmudeciste~Reve\ Q;enmudeciö Quij XX, 4.

Na s cor.

nasce BLoores 189..; nasca FJuz 187..; nacie Alx 1606..;

nascer MEg 604 R..; nasciste MEg 122 R.

JVoc^eseo.

anochesca Cid 432; anochecia Quij XXXV, 3; anocheger FGonz

508 R; auoclicciö Quij XXXI, 2.

P«resco.

pareces Alx 370..; paresca FC 25 .
. ;

parescades Cid 1874..;

parescia BOr 30 . .
;

parescer BDuelo 190 .
.

;
paresciö App

330 . . .

Pas co.

pasce FJuz 140; paisscant FAv 114; pascan FOv 114; jjaeze

Alx 1957 .. : pacer FG 107,

Pavcsco.

Nur im Compositum espavecieron BMill 405 R.

Pigresco.
emperezca Alx 1184.

Putresco.

podresce Pal 555 R; podresger Pai 138 R, daneben aber auch

podrir Pal 815 R.

enronqueser Cant 1520.

Davon das Compositum resplandece Alx 1325..; resplan-

decer BLoores 179 R .
.

; resplandetiö ES XLVEH, 255.

Surdesco.

ensordeeien Alx 827; ensordeeieron Quij CXX, 2.

Teneresco.

enternecer Quij XC, 2; enterneciö Quij XX, 3.

4*



52 I. Capitel . Das

T< //( sco.

teresco Pal 1523 EL

'}'/< m isco.

tremeciö A\\ 8B neben tremiö ES XXIII, 374. Eieher gehört

auch estremeci Pal 111 R; estremecer Al.\ 731 I»': estrenu

Cant L030B.

prevalece ES I. 11 oeben den zahllosen Dicht inchoativen For-

men des Simplex (ct. § 90).

envileces < laut 1523 R.

/v /•, rcfea Pal 106]

.

17/' NO.

Viridesco.

$ 100. Die Inchoativbildung geht nun aber im Spanischen

viel weiter nls sie in der lateinischen Muttersprache gegangen

war; es werden immer neue Kreise von derselben ergriffen.

Zunächst giengen zur -isc-Classe wühl eine Reihe \<>n \ erben

mit altem ^bleitungsvocal über; diesen schlofs sich dann eine

Anzahl von Verben dei span. [-Conjugation, mögen dieselben

aus welch immer für einem Grunde in dieselbe gelangl sein,

und dann eine recht beträchtliche Menge von /.. Th. denomi-

nalen Neubildungen, sowie einige Verba nichtlateinischen Ur-

sprunges an.

Das in Frage stehende Inti\ dürfte zunächst wohl in die

wenigen ursprünglich stammbetonten Formen eingedrungen sein

und vmi da aus dann das ganze Verbum afficiert haben. Ein

recht hübsches Beispiel für diesen ursprünglichsten Gebrauch

bieten die Verse 285] 2862 des Cid, in denen unmittelbar

nebeneinander stehen

:

gradece 2854j und gracUmos 286]

gradecen 2857; gradid 2862

gradiö 2851

Freilich liegen die Verhältnisse kein zweites Mal so deutlich:

m gar vielen Fällen treffen wir Bchon im ältesten Spanisch die

[nchoativform anstelle der zw erwartenden nicht inchoativen

und umgekehrt Daraus aber die Ungiltigkeil und Onzulässig-

keil der oben angeführten Theorie Bchliefsen zu wollen, wäre

wohl nichl angezeigt Denn lange haben sich ofl die beiden
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Formen, die ursprüngliche und die seeundäre, inchoative, neben-

einander gehalten, so dafs also nicht mit Unrecht von dem

Nebeneinanderbestehen zweier getrennter, doch synonymer Verba

gesprochen werden darf.

Das Spanische zeigt eine ganz besondere Yorliebe für In-

choativformen, und diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dafs

sich, je mehr wir uns der Gegenwart nähern, desto mehr die

Fälle häufen, wo wir in allen Zeitformen inchoative Bildungen

nachzuweisen vermögen, und zwar nicht nur solche, denen in

der Vorzeit nichtinchoative Formen zur Seite standen, sondern

auch solche, die direct als Inchoative in die Sprache aufgenom-

men wurden.

§ 101. Ich gebe zunächst ein Verzeichnis jener Verba,

die im Lateinischen einen Ableitungsvocal besafsen, und be-

ginne mit denjenigen der lat.

IV. Conjugation.

*Blandire für class. bland iri.

enblandesce Prov 64 R.

Fi nlrc.

fenecen Eevel 20; fenecer OL 93.

Impedlre.

Es wechseln bei diesem Verbum Formen, die auf die

Infinitive *ernpedecer, empeecer und empecer zurückzuführen

sind, ein Wechsel, der hier nicht in Frage steht und deshalb

auch unberücksichtigt bleiben mag:

empesce Cant 681 .. ; empesca FJuz 98 . . ; empecemos F'Gonz

723 R; empecia ES XXXV, 443; empecer FJuz 9 .

.
; em-

pederieron BMilag 505.

Nutrire.

nodrescer Udf69R neben nudriöBLamS und nudrir Pal 1197.

Ob(o)edire.

obedexco BDoml84R; obedece FJuz 8...; obedesca Pal 1298;

obedexcamos ES XLI, 352; obedecie BLaurl4R...; obedes-

rcr BLoores 17...; obedeciestes Alx 185; daneben obedir ES
XLVIII, 236.
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/'« rlre.

peresco Pal 124 U: pereges Ä.pp 25; peresca FJuz 80 . . .; pe-

ri sir,uns Pal 7!> s : pereger App 111 1! . . . : peregi Pal 7 l? 1 K.

DanebeD pmr BMilag 135 Et; desperir Al.\ 754 R.

Stabilln

.

establexco ES XXVII, 469...; establescant FJuzIX...; esto-

blescemos OL 36...; estableeia Al\ 273; establecer ES [,99;

establedö Al\ L880... Vereinzelt establir ES IL. 423.

>'/'//< ///> n

.

soberveger Pal L222B und in der Zusaoimensetzung: etisober-

rirr Pal 555 K: ensobervesca Pal 1324; ensobervegcr Pal

Hi:;:. K.

Vielleicht ist theilweise hieher auch

/•.' c?r<

zu rechnen, dessen verschiedene Formen bereits im §54 auf-

gezählt sind. In Betracht kämen erco Cid 156; '.<"/ FMed 129

und yscamos Cid 685, wo möglicherweise durch Einflufs der

[nchoativa der ganz seltene Nexus es \ zu sc umgestellt

sein kann.

§ L02. Der lat II. Conjugation gehören die folgenden

Verba an.

/;./ 1 m ii

.

exercesca ES MAIN. 236 neben exercieron ES KXX1X, 330.

II H im ii .

Im im ihn Quij XX. 1 .

Mn in ii .

in riiiiim 1 1 1 FJuz l
s

l ...: rill/um si, BLoores211; remm

A.lx385R; rema?iegistt BL es26R...; hierhergehört \\"lil

auch romanecien MI'.. v i7 I;. dessen o auf Einflufs des fol-

uden labialen Nasals zurückzuführen sein mag. Neben

diesen [nchoativformen stehen dann die bereits im §

erwähnten remangat Mufloz 17<> und remanya Cid L808 R,

FT 15, sowie remanir MEg 1 189 B

l/.
i

merexco App 383...; meregt Cid 1126...; mercsca Cid 2339

im ri ii ums Cid 2731...; m ^pp 605 | mereger Cid

1899 . .: im riii Cid 3259.
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Pertinerc.

jiLIGLätlj (bbärtänäsäs) Jose 142; pertenesca ES XVI, 509;

pertenecia ES XXII, 291...; pertenecer OLeon 13...

§ 103. Den Verben der lat. IV. und II. Conjugation

schliefsen sieh einige der lat. III. mit Ableitungsvocal an.

Capere, capto,

cabecer Pal 1087 R; acabeccr Alx 108 R; acabesci Cant. 143 R.

Recht häufig' sind daneben die Formen cabe . . . Über

den Conjunctiv dieses Verbums vgl. § 94.

*Patere, *patio < pati, patior.

padesco BDuelo 130 ...
;
padesce Doctr 29 R ...; padesca Pal

1316...; padecemos Alf XI 93 R...; padesgia Pal 129; pa-

decer BMilag 207 R . . . ; padesci Pal 722 R. Daneben auch

pades BDnelo 73; padan Cant 914 R; padir App413R...

Pr oficere, pr o fi ci

o

scheint ebenfalls inchoativ geworden zu sein. Die Formen

aprovece BMissa 130 R und aprovexer Alx 1731 R beweisen

allerdings nichts, doch scheint provescer BLoores 48 R darauf

hinzuweisen, wenn wir es in diesem Infinitiv nicht wie bei

manchen Formen von

Diccre, facere, jacere, placere, redueere, relucere,

transdueere und vincere

blofs mit verkehrten Schreibungen zu thun haben. Es fin-

den sich:

ihstia ES XXXV, 437; maldeseiente Cant 532 R; fasced ES
XXXV, 435; fascian ES XXXV, 436; fascer ES XXXV,
436, 452; fescimos ES XXXVI, 269; fescieron ES XXXV,
436; dann yascia Cant 16; plascia ES XXXV, 443; reduzco

ESI, 31; reduzcamos ES XLI, 173; relusciente Cant 423 R;

traduxco FP 2; trasduxca Qnij LV, 1; endlich venxcamos

Cid 1692.

§ 104. Es folgt nunmehr eine Reihe von Verben der

span. I- Conjugation, theils lat, theils germanischer Herkunft,

wo wir, wahrscheinlich vom i- Infinitiv ausgehend, zu zahl-

reichen Inchoativ-Formen gelangen. Daher gehören:
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Stamm bast-

bastegen Pal 497; bastecer Ak 2290; basteoiö BDom371R
Daneben alter: bastir Cid 85; vastiö Al\ 152; bastiron Abs 1046.

( 'ontingi r< contir.

contir App 5 R; cuntt BMilag

510; cuntien BMilag 434;

cuntiö Cid 2282 R..; cun-

tieron BLoon - 28 R...

i-miiisr, App 54; eontesca Cid

3707; contecer Ab 290 Et;

conteciö BDuelo 1 !•"- K.

Das Compositum acontecer ist durchaus inchoativ.

Elieher ist wohl auch atanesciö ES EL, 162, aus *attan-

gere für attingere zu rechnen.

/•W/, re.

/aZ&r Cid 2225; /aJPal L112R; /"/W,, BDom 354...; faUe^es

fallen Cid 761; /"///" MEg
751 : /'//// Pal »il Et; fallü m,,

UMill 395.

UMilag 818 . . .

• fallesca

FGonz31

läxlcadäh > Josi 5; fallecia Alx

7:»1 R; falleper App.". 7 R...;

/aZfed Al\ 2508....

Die Composita sind ausschliefslicb inchoativ.

< i 1(1 I US.

gradir App K>< R; gradan < 'aut

914 R; gradimos Cid 2861
;

gradid < !id 21 90 ; gradiö < !id

l R.

gradexco < !id _ 1 . . .
. ;

jrrarfi pi

Cid L625...; gradesca BDue-

lo 135 . . . : ///'/'/'
j ( efes < !id

1806R;5TadesCTö Qdf223R;

gradeper App 1 66 R . ..; <//>/-

desci Pal 84 R
Die Composita sind abermals durchaus inchoativ.

ofrir BDuelo 209; uffn BIM

132; m/Wo" BDom 396.

ofrir.

ofri xco l!l>"in [84 R . . .: "//" -

i:\h sa 59 ...; /»//» >,</ Pal

101; ofrepemos BMilag L22

If . . .; "///
j
u BMi888 <» I . . .;

Ofri " r App KM li' . ; <>/))<-

i u ron ' 'id 338 . .

.
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Ahd. skemön.

escamece Cid 3706; escaruecer

Alx 1667 R
* Sequere für sequi.

Ganz vereinzelt steht segnecer FT 81 neben den unzähligen

Formen, die alle auf seguir zurückgehen. (Vgl. § 50.)

Germ, warjan.

guarir Cid 834 R; guarie BMill

155 R; guarieron BDom 605.

guaresco BDom 670; guareces

Alx 738R . .
.; guarescie App

92
;
guarecer BDuelo 90 ...

;

guareciö BLaur 90 . .

.

Germ. *wamjan.

guarnesce Doctr. 91.guamir Cid 1873; guarnid Cid

986.

Dann im Compositum desguamegiö FGonz 372.

§ 105. Von spanischen Adjectiven abgeleitet sind folgende

Inchoativa.

Amortecer < muerto.

amortesco BDuelo 143 R; amortecer Cant 762 R; amorteciö

BDuelo 113 R.

Enbermeiecer < bermejo.

enbermeiecer App 228 R.

Enblanquecer < blanco.

cnbküiquesce Prov 64 R.

Enlozanecer < loxauo.

erdocanecio Prov 261 R.

Euriquecer < Wco.

enriquece Pal 1130; enrryquesquan FGonz 53; euriquecer Prov

236 R..; enriquesciö App 574...

Eutristecer < triste.

entristecer Cant 1523 R; cutristeee Cant 1564 R; ji'^KUüäwXjf^

= entiristdxddäs Jos6 292 ; eutristecer Cant 533 R; entriste-

cieron Cant 188 R.
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/•/// iurbi i < r turbio.

^J^jXj't. = enturbäsiyu Jose" 11.

/•.'// vegeci r viejo.

envegep Pal541; envegecedes Cant699; enveiecieron FJuz 197.

j-'sr II ,rr, r I SCUTO.

escureces Cant L523R; escurexcan Quij XX, L; escurecer Quij

XXXIII. 3; escurepiö BDuelo 111 ...

Fortalea r fm rtt (?)

fminhr, l'al L290R..; fortalecer Quij XXXIII, 1: desgl. en/br-

/,//rrr l'al 1070 EL

hobrt a r /<)/>/•' ,/^.

lobrecer Alx 1151 R.

Suhl i cer noble,

noblecer ES XXVII, 168; ebenso im Compositum enobleciö

All XI 369 R.

Eieher gehört vielleicht auch das ganz junge

favorece Quij XXXI. •_': favorexca Quij X»'. _'; favorexcdis ES

Xl.l. L75; favorecer Quij XXXIV. i

i; loii. Endlich haben wir zwei Verba, die zu keiner der

eben aufgezählten Classen gehörig, die [nchoativflexion ange-

nommen haben.

A um in i< r, nach Analogie zu anochecer.

amanesci Pal 270...; amanesca l'al 55 7: amant seil App 326;

amanecer AK 2490 R...; amam cid Cid L186—
Orgulli et r germ. urgöll.

orguUece Pal 555 II: orguUecer l'al L327 El

§ 107. Audlre /eint in leonesischen Texten bemerkens-

werte Formen: o-.r^/.s Al\ 346; "'."/ FJuz26; oxcades Alx 742 !.'.

; K. Entweder liegt hier Analogie zum sinnverwandten

conocer vor, oder wir haben audio ozo nach gaudio gozo

und dann verkannte Schreibung in Anlehnung an die Inchoativa.

ij 108. Im lnliniti\ ^LJj' [adalsär iiihillinri
)

L49 Bcheint mir ein Schreibfehler vorzuliegen, was 'Im latei-

nisch geschriebene Ausgabe von Sanchez bestätigt, indem sie in

Strophe 1 60 oorrect adalzar /
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§ 10!). Am Schlüsse dieses Abschnittes sei nur noch einer

höchst eigenthümlichen Erscheinung- gedacht, die sich, zwar

nur äufserst selten, im Alexanderliede, im Poema del conde

Fernan Gonzalez, sowie in einer aragonesischen Urkunde der

Espana sagrada findet: Übergang inchoativer Verba zur I-Con-

jugation.

Am einfachsten erklärt sich gradedr Alx 185, das wohl

in Anlehnung an decir entstanden ist, und neben diesem so

stellt, wie unser deutsches „Dank sagen" neben „sagen". Fu-

lescir FGonz 496 und perccir Alx 707, dies im Reime mit

guarir : yr : ferir, jenes mit morir : foyr : decir verdanken ihre

Entstehung vielleicht nur der Reimnoth des Dichters; enfla-

quescir Alx 509 R in der alten Ausgabe von Sanchez ist offen-

bar unrichtig.

Nicht hieher gehört exercir ES XLVIII, 237, das als

Lehnwort zu erkennen ist.

§ 110. You den im § 99 erwähnten Verben sind im Neu-

spanischen nach Tolhausens Neuem spanisch- deutschem und

deutsch-spanischem Wörterbuch (Leipzig 1891) die folgenden

erhalten

:

aborrecer, verabscheuen (aburrir langweilen), acaecer, sich

ereignen, aclarecer, aufklären, acrecer, vermehren, adolecer,

krank machen, adormecer, einschläfern, (adormirse einschlafen),

amollecer, erweichen, anochecer, Nacht werden, aparecer, er-

scheinen, carecer, ermangeln, clarecer, Tag werden, conocer,

kennen, crecer, wachsen, 'descaecer, verfallen, desconocer, nicht

kennen, descrecer, verringern, desparecerse, ungleich sein,

encarecer, vertheuern, enflaquecer, schwächen, engrandecer,

gröfser machen, enloquecer, zum Narren machen, enmagrecer,

mager werden, enmudecer, zum Schweigen bringen, enronque-

ser, heiser machen, ensordecer, betäuben, enternecer, er-

weichen, envilecer, erniedrigen, esclarecer, erleuchten, estre-

mecer, erschüttern, florecer, blühend machen, mecer, einwie-

gen, schaukeln, nacer, geboren werden, pacer, abweiden, pa-

recer, erscheinen, podrecer, faulen, (podrir, pudrir, in Fäulnis

setzen), prevalecer, die Oberhand gewinnen, reconocer, sorg-

fältig untersuchen, recrecer, anwachsen, remecer, rühren, re-
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splandecer, glänzen, reverdecer, wieder mit grünem Laub

bekleiden.

Dieser Gruppe folgen selbstverständlich auch die zugehö-

rigen I lomposita und Simplicia:

aflaquecerse, schwach werden, calecer, warmen, compare-

cer, vor Gericht erscheinen, condolecerse, Mitleid haben, con-

valecer, genesen, decrecer, abnehmen, desadormecer, wecken,

desaparecer, vor «lim Augen wegnehmen, desencarecer, den

Preis herabsetzen, desenmudecer, die Zunge Lösen, desensor-

decer, die Taubheit vertreiben, desflaquecer, schwächen, des-

florecer, verblühen, desverdecer, das Grün verlieren, efli

cerse, ausblühen, embastecer, dick werden, empodrecer, in

Fäulnis bringen, enflorecer, mit Blumen verzieren, enmol]

erweichen, entreparecerse, durchscheinen, enverdecer, grünen,

expavecerse, erschrecken, forpacer i= foris pascere), vom

Lager weit weg auf Äsung gehen, magrecer, abmagern, mol-

Lescer, weich machen, preconocer, voraus erkennen, reaparecer,

wieder erscheinen, reconvalecer, genesen, reflorecer, von neuem

blühen, renacer, wieder geboren werden, reparer, wieder zur

Weide zurückkehren, sobrecrecer, darauf wachsen, supercreci i.

über etwas hervorragen, verdecer, grünen.

§111. Von den im § KU erwähnten Inchoativen sind

auch Neuspanisch:

desperecerse, sehnlich nach etwas trachten, emblandecer,

erweichen, empecer, beschädigen, ensoberbecer, stolz machen,

establecer, festsetzen, fenecer, enden, obedecer, gehorchen,

perecer, umkommen, perescer, vergehen; diesen schliessen sich

unmittelbar an: defenecer, eine Rechnung quittieren, desenso-

berbecer, den stelz demüthigen, desobedecer, ungehorsam sein,

tablecer, vorläufig einrichten, reblandecer, erweichen, re-

stablecer, wiederherstellen.

§ l L2. Folgende Verba der lat II. Conjugation (§ 102)

sind auch im Neuspanischen geblieben:

humedecer, anfeuchten, merecer, verdienen, permanecer,

bleiben, pertenecer, angehören, remanecer, unvermuthel erschei-

nen. Dazu kommen: deshumedecer, trocknen, desmerecer,

nichl verdienen, rehumedecer, wieder befeuchten.
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§ 113. Von den im § 103 erwähnten Verben finden wir

in der modernen Sprache:

aprovecer, Fortschritte machen, padecer, leiden, und im

Anschlüsse daran: compadecer, bemitleiden, repadecer, von

neuem leiden.

§ 114. Die im § 104 angeführten Inchoativa haben sich

fast ausnahmslos gehalten:

acontecer, sich ereignen, agradecer, mit Dank anerken-

nen, desfalecer (el seso), den Verstand verlieren, desfallecer,

eine Ohnmacht verursachen, escarnecer, verspotten, fallecer,

sterben, guarecer, schützen, guarnecer, einfassen, besetzen,

ofrecer, anbieten; dazu abastecer, mit Lebensmitteln versehen,

desabastecer, die Zufuhr von Lebensmitteln abschneiden, des-

agradecer, undankbar sein, desbastecer, die Lebensmittel ent-

ziehen.

§ 115. Die von Adjectiven abgeleiteten Inchoativa sind im

Neuspanischen zahlreich vertreten: amortecerse, in tiefe Ohn-

macht fallen, embermejecer, roth färben, enblanquecer, weifs

anstreichen, ennoblecer, adeln, enriquecer, bereichern, entriste-

cer, betrüben, envejecer, alt machen, favorecer, begünstigen,

fortalecer, stärken, lobreguecer, verfinstern, o(b)scurecer, ver-

dunkeln. Dazu kommen noch: desamortecer, die Erstarrung

vertreiben, desentristecer, aufheitern, desfavorecer, der Gunst

berauben, desfortalecer, entfestigen, desnoblecer, entadeln, re-

vejecer, früh altern.

§ 116. Zur letzten, im § 106 behandelten Gruppe end-

lich gehören nsp. amanecer, Tag werden, und orgullecer, stolz

werden, denen sich enorgullecer, stolz machen, ohne weiteres

anschliefst.

§ 117. Das Neuspanische ist nun aber in sehr hohem

Grade inchoativreicher wie die alte Sprache, ja die grofse Mehr-

heit der neuspanischen verba inchoativa ist in den dieser

Arbeit zugrunde liegenden alten Texten nicht nachweisbar.

§ 118. Zunächst gebe ich ein Verzeichnis derjenigen neu-

spanischen Inchoativa, die sich direct auf eine lateinische incho-

ative Basis zurückführen lassen.
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Altesco: enaltecer, erheben.

Ardesco: enardecer, zum Zorn entflammen.

Aresco: arecer, austrocknen.

Auresco: orecer, in Gold verwandeln.

Barbesco: embarbecer, einen Bart bekommen.

Brutesco: embrutecer, dumm machen.

i 'alvesco: encalvecer, kahl werden.

Candesco: encandecer, weifsgliihend machen.

( 'anesco: encanecer, grau färben.

Capillesco: encabellecer(se), haarig werden.

Orudesco: descrudecer, das Rohe benehmen; desencrudecer,

das Rauhe benehmen; encrudecer, eine Wunde reizen, schwä-

ren; recrudecer, von neuem ausbrechen (Krankheit).

Orudelesco: desencruelecer, die Grausamkeit benehmen; <'ii-

cruelecer, zur Grausamkeil reizen.

Duresco: endurecer, hart machen.

Excandesco: excandecer, heftig erzürnen.

Fmct(u)esco: frutecer, anfangen Früchte zu tragen.

Wulgesco: fulgecer, glänzen,

Oemisco: gemecer, seufzen, ueben gemir, beseufzen.

Herbesco: herbecer, anfangen zu grünen.

Juvenesco: reju\ enecer, verjüngen.

Lentesco: Lentecer(se), geschmeidig werden; enllentecer, ge-

schmeidig machen; relentecer, im Thau feucht werden.

Masculesco: masculescer, stark, männlich werden.

Mitesco: mitescer, sich besänftigen.

Nigresco: uegrecer, schwarz werden: denegrecer und ennegre-

cer. schwärzen.

Pauperesco: desempobrecer, aus der Armut reissen; empobre-

cer, arm machen.

Pubesco: pubescer, ins mannbare Alter treten.

Haresco: rarecerse, sich verdünnen; enrarecer, verdünnen.

Unlust!,: enrubescer, roth machen.

Senesco: insenecer, altern.

Silvesco: ensilvecerse, in Wald verwandelt werden.

Tt nebresco: entenebrecer, verfinstei a.

Torpesco: antorpecer, tören; desentorpecer, die Erstarrung

\ ertreiben ; entorpecer, 1 1 starren machen.
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Tumesco: desentumecer, die Erstarrung vertreiben; entorne-

cerse, anwachsen; enturaecer, lähmen, neben entumir, ein-

schlafen.

Vanesco: desvanecer, envanecer, eitel machen.

§ 119. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl neuspanischer

Inchoativa sind unschwer als Neubildungen von Adjectiven

oder Substantiven zu erkennen:

altivecer, stolz machen: altivo.

aridecer, austrocknen: ärido.

desbravecer, die Wildheit verlieren; desembravecer, zähmen;

embravecer, zum Zorn reizen: bravo.

embellaquecerse, sich dem Gaunerleben ergeben: bellaco.

embellecer, verschönern; desembellecer, der Schönheit berau-

ben: bello.

embobecer, dumm machen: bobo.

empequenecer, verkleinern: pequeno.

enfierecerse, wild sein: fiero.

enfranquecer, frei lassen: franco.

enmarillecer, gelb machen; enamarillecer, gelb färben: ama-

rillo.

enralecer, auslichten (Pflanzen): ralo.

enrudecer, den Verstand abstumpfen: rudo.

ensandecer, verrückt machen: sandio.

languidecer, hinwelken: länguido.

palidecer, erbleichen: pälido.

robustecer und enrobustecer, stärken: robusto.

Hierher gehören wohl auch:

enhambrecer, hungrig sein: hambre.

ensarnecer, die Krätze bekommen: sarnaza.

hermanecer, einen Bruder oder eine Schwester bekommen:

hermano.

morecer, amorecer, Widder und Schafmutter paaren: amor.

§ 120. Als letzte Gruppe schliefsen sich den schon er-

wähnten neuspanischen Inchoativen eine stattliche Anzahl von

Verben, zu gutem Theile termini technici der Chemie, der

Gärtnerei, der Kellerei, der Medicin . . . an, die fast ausschliefs-

lich den Beginn eines Zustandes, also ein Werden, ein Ent-
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stehen, ein im Begriffe sein bezeichnen. Der unmittelbare

Ausgangspunkt der [nchoativbildung liegt nur in wenigen Fäl-

len klar zu Tage: es ist vornehmlich Analogie zu Verben vmi

gleicher oder entgegengesetzter Bedeutung.

Afeblecerse, sich verdünnen: flebilis.

Apetecer, wünschen; desapetecer, kein Verlangen nach etwas

tragen: petere.

Blanquecer, weüs sieden: Stamm blank.

Calumbrecerse, rostig werden: calugine.

Dentecer und endentecer. zahnen: dente.

Dcsahuteocr. von Lebensmitteln entblöfsen: ?

Deshombrecerse, einen krummen Buckel machen: numerus.

Embarnecer, dick werden: ?

Embebecer, hintergehen; desembebecer, sieh von seiner Be-

täubung erholen: bibere.

Embosquecer, sich bewalden: buxus.

Empedernecer, versteinern: ?

Kmplasteecr, eine < )hertl;iche glätten um darauf zu malm: em-

plastrum.

Empoltronecerse, faul werden: ahd. bolstar.

Encallecer, Schwielen machen: callum.

Encarnecer, dici werden: carne.

Encorecer, mit Ledei überziehen: corium.

Enfurecer, in Wuth bringen, desenfurecerse, Bich beruhigen:

t'uria.

Engrumecer, gerinnen (Milch): grüm[m]us.

Enlustrecei-, Olanz ^eben: lustrum.

Enmalecer, krank werden: malum.

Enmocecer, sich verjüngen: tnozo, tnocedad, unsicherer Eerkunft.

Ennudecer, Astknöpfe ansetzen: nodus.

Enrofi i'. mit der Krät/.e anstecken: "ronea,

Bnruinecer, sich verschlechtern: ruina.

Entigrecerse, zum Tiger werden: tigre.

Entontecer, dumm machen: tunditum tuntuni für lu|n)sum.

Entuüecer, unterbrechen: tollere (?).

Enzurdecer, links werden: ab-surdus.

Fornecer, liefern: germ. frumjan.

Hpjecer, Blätter treiben: folium.



1. Capitel. Das Präsens. 65

Mohecer, mit Schimmel überziehen ; amohecerse, verschimmeln;

desenmohecer, vom Schimmel reinigen; enmohecer, rosten

machen: ndl. muf.

Orinecerse, einrosten: aerügine.

Pimpollecer, Schöfslinge treiben: *panipinüllüs.

Reagredecer, ansnehmend gut gefallen: gratus.

Eemostecerse, sich vermosten (Trauben): müstüm.

Rurescer, verbauern: rus.

Tallecer, Stengel treiben; entallecer, keimen; retallecer, neue

Triebe bekommen: taliare.

Tardecer, Abend werden: tardus.

Vellecerse, wollig werden: villus.

Vitrescer, verglasen: vitrum.

§ 121. Paul Förster sagt in seiner Spanischen Sprach-

lehre (Berlin 1880, Weidmann), Seite 331: „Diejenigen Yerba

auf -cer, welche nicht von lat. Verben -escere herkommen,

haben zco nicht: hago, mecer, umrühren, wiegen (miscere)

mezo, empecer, altsp. empeescer, schaden, beleidigen empezo,

cocer, cocruere; cuezo, altsp. estorcer (extorquere) ' entrinnen,

estuerzo."

Diese Bemerkung gilt nur bezüglich hago, cuezo und

estuerzo. Bei mecer widerlegt Förster sich selbst, indem er

als Etymon lat. miscere anführt; ausserdem beweisen die in

den §§ 99 und 101 nachgewiesenen Formen mescan (FJuz 59)

und empesca (FJuz 98), em.pexcan (BLoores 166) deutlich, dafs

wenigstens im 13. Jahrhundert das Inchoativinfix noch als sol-

ches gefühlt worden. Allerdings gieng dieses Gefühl bei die-

sen beiden Verben im Laufe der Jahrhunderte völlig verloren,

und mecer wie empecer werden heute als ähnliche Bildungen

gefühlt wie hacer oder decir.

§ 122. "Wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, bevor-

zugt die Sprache, je mehr sich dieselbe vom Lateinischen ent-

fernt, desto mehr die Inchoativbildung, und diesem Umstände

haben wir es zuzuschreiben, wenn wir in der heutigen Sprache

Inchoativformen ausschliefslich durchgeführt finden, die bezgl.

des Altspanischen als ganz vereinzelte Analogien bezeichnet

werden konnten (§ 103: decir, hacer, placer, reducir, relucir,

Gafsner, Das altspanische Verbum.
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traducir, vencer, yacer). So ist im Neuspanischen die tncho-

ativform Regel bei complacer und desplacer, l»'i lacir und

bei den Compositis von ducir: aducir, conducir, deducir, inducir,

Lntroducir, producir, reducir und traducir, welche ausuahmslos

conduzco, conduzca . . . lauten.

4. Die Präsensendungen.

a) [ndicativ.

§ 123. Da> -o der I. Singularis ist bis auf wenige Fälle,

die im Abschnitte über die unregelmäßigen Präsentia ihre

Behandlung finden werden, in allen Conjugationen unversehrt

geblieben; pago Cid 141 li : veo Cid247; quiero Cid85; vengo

Cid 206.

Eine scheinbare Ausnahme bietet das Poema de Jos6, «las

bei dem Hange] eines arabischen Zeichens für den o-Laut

immern anstelle des zu erwartenden o aufweist: \j\*£ [kurazun)

= coraxon (60). Folglich Lauten in diesem Denkmale die I. sing.:

ijL> {hämfii = vcii^il, l.~>; jjj [ilüsii = dexo), Ml: _fi

[edzdzu echo), 272 u. s. w.

§ r_'4. Die II. sing, hat das auslautende -s überall in

gleicher Weise bewahrt; was den Vocal der einzelnen Con-

jugati n betrifft, bleibt ä der ersten intact, während e, i

und T unter e zusammenfallen: osas Cid3329; vales Cid 3335;

quieres Cid 2415; mientes Cid 331 1.

Die Formen des Jos6 weichen von den soeben angeführten,

allerdings bloJfe orthographisch, in zweifacher Einsichl ab: ein-

mal gibt der Schreiber den s-Laut durch den Palatal # wieder:

jiv&xAj (färmu§a§) fermosas (3), und dann besitzt die ara-

bische Schrift kein Zeichen für e. Diesem letzteren Mangel

Lsl der Schreiber dadurch aus dem We i gegangen, dafs er e

durchaus mit ä, oder wie es die arabischen Grammatiken zu

bezeichnen pflegen, mit 6 transscribierte: KJo (bbadrd) pa-

dre (1). Die hiehergehörigen Formen des Jose sind also: j»JuLiolj

(ddmandaü demandas), 206; iJiXaA (ffabdi sabes), 63 u



I. Capitel. Das Präsens. 6«

§ 125. Auslautendes -t der III. sing-, ist in den Glossen

des XI. Jahrhunderts noch durchweg, späterhin nur mehr in

ganz vereinzelten Fällen erhalten, bis es mit dem Sinken des

XIII. Jahrhunderts völlig aus der Schrift verschwindet. In den

Glossen finden sich u. a. die folgenden Belege: anäat (173),

facet (178), sicntet (109). Das Dreikönigspiel zeigt pudet (7)

und vinet (10), die Maria Egipciaca est (1135), dsgl. Berceo,

Mill 84, 319 und Milag 626, und endlich finden wir sofrei im

FJuz XIII.

Rücksichtlich der Äuslautsvocale gilt auch hier das im

vorigen Paragraph angegebene Gesetz, dafs a erhalten bleibt,

e, l, I aber unter e zusammenfallen: entra Cid 137; teme Cid

865; prende Cid 557; duerme Cid 126.

§ 126. Während der ganzen altspanischen Periode herrscht

nun das Gesetz, dieses auslautende -e der HJ. sing, wie bei

Substantiven nach lateinischem, ursprünglich intervocalischem

c, 1, n, r, t abzustolsen. Sehr früh aber tritt in Angleichung

an die Yerba, bei welchen der Abfall des -e lautgesetzlich

nicht berechtigt ist, auch bei Formen auf c, 1, n, r, t das

Auslauts-e ein, so dafs den kürzeren, lautgesetzlichen Formen

stets eine beträchtliche Anzahl, zuwreilen eine weit überwiegende

Majorität von analogischen e- Formen zur Seite steht, welch

letztere dann auch im Xeuspanischen die ersteren wieder völlig

verdrängten.

Ich gebe im Xachfolgenden eine Zusammenstellung der

nebeneinander bestehenden Formen.

a) Xach c.

adu i ROr 22 R; adus Cant 110.

du Cid 1876 R; diU Appl7R;

dip PGonz635; du FOv44;

dys FGonz 585; desdiz Alx

2195.

aduce FS XXXTX
}
265; aduze

App 24; aduse Prov46; con-

duce ES I, 50; iuduse Prov

59 R; reduce ES I, 8.

di?e App 542; dize Cid 782;

dyxe ES XLVIII, 250; dise

Alf XI 179; bendlce BMissa

256; contradize BMssa 247;

maldice Quij LI, 4; maldise

Prov 354; maldize MEg 122.
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Cid 2419; fax Alf XI 385.

Im BMilag 256;

///,/• Cid L80; plas Alt XI 17'.':

y>/v/> Alt XI 633.

//«. Cid L209; jax MEg L023;

/V/'. LBaur !•">: aa Alx LOO I

;

yag, FGonz L12; z/os Canl

4ß; >/> Pal L533R; ias Pal

273 R.

face Dkg 18; /'/w Cid 139; /iis<

Alf XI 384; hasu AK 11 •_".»:

//'/'•' Quij I. 1.

lue* BDom 570; refeßu FJuz 1

;

/<A//v Dkg 60; ///".' Cid 625 EL;

(•JUS - bbalazä Jose 1
;
pfas<

Alf XI 716.

yape BLaur92; jap Mand 24;

ioce Dkg 59; //'/ - M K_ ' iV
:

i<r.i <

'id J.">7 ; ly^

Jose 40; a*e AK 2301; yast

Alf XI 52; as< FGonz L01.

Das Leonesische, das die organischen Formen getreuer

bewahrt, gehl in einem Punkte viel weiter als das iib

Spanisch: es weist nämlich auch Abfall des e aaeb lat -sc-,

also bei den [nchoativen auf:

rnnti-, Alx 65 R, 547:

f'ilh : Alx .")."» s |>:

ijrurr: Alx 19;

guarez Alx 65 I«':

///- /v - Alx "J<i7:

o&ed< t Alx L342;

jHin t AK 1169, L316; /«//•<>

Alx 343;

p< rtenez FJuz XT. ConcL 2 1 5.

Nach I

caZ Cid 2358R; enccU SIEg 795;

inchal < 'id 230 R; //"// (ver-

schrieben Eürync.) Pal 804 R.

/.// Pal 77 R;

(x)W Alf XI 348;

suel Alx 969; sol Alx L706;

/v// Cid I 134 K:

falle Canl 833;

.sv/A/i, Cid 2740;

,s//,/r Cid 3381 :

vale < 'id 503; voll* FGonj 21 3.

/«/// AK 77 R; cotnpon • lanl

1 207 R ; descompon < lanl

L460 R;

;| Na. li n.

//n//r BMissa 13; a?iteppone ES

XIAIII, 250; cfcspow* Pal

1 298; expon* ES I . I : opon<

( lanl •"> n>: pospotu < lanl 3 16

R; propont «.»uij VI. I.
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tirn FJuz III; ten Alx 1472;

contien Alx 940; deUen Cant

825 R; mantien MEg 757:

vien Alx 118; avien Cant 1517

E; convien FJiiz III;

fin BLoores 192 beweist in sei-

ner Isoliertheit nichts, da es

in der Cäsur steht.

Hene Cid 113; contiene Alx

2250; detieneCid2977; entre-

t irne Quij LV, 3: mantiene

Alx 2211; retiene BMissa

164 R; sostiene Prov 346 E.

vierte Cid 150; aviene BDom
194; conviene BLaur 32 ; de-

viene MEg 1039; previene

ESI, 52; proviene ESI. 61;

sobreviene Pal 1312.

r)) Xach r.

//>/ Alx 2106; fcr Mand 93;

quier BDuelo 108;

fiere BDuelo 203; hiere Quij

XX, 1; inföere Quij LV, 4;

/v/Vere ESI, 2;

Hu irre Cid 1020; ^e/'e Danz 7.

£) Nach t.

pwei BMilag 202; pued FJuz

5 : [tue Pal 4 1

:

puede Cid 116;f5f.j =bbuwädä

Jose 185; jaoefe BMissa 121.

Nicht bestimmt nachweisbar ist die Elision beim Charak-

teristiken x, denn die Texte bieten nur ein Beispiel, und auch

dieses ist nicht sicher, da die Form in der Cäsur steht: yex

Alx 1166:

Luego quel sol yex | a la ora primera,

neben exe Cid 1091, BMissa 32, Alx 139.

Endlich noch nach g: ley BMissa 37, das wie grey, ley . .

.

bei Berceo zweisilbig zu lesen ist.

§ 127. In der III. plur. der lat III. und IV. Conjugation

mufs schon in vorhistorischer Zeit -ent anstelle von -unt, bzgw.

-iunt getreten sein, was einmal aus dem gänzlichen Mangel

eines Reflexes von u, das sich als o erhalten müfste, dann

aber auch aus lat.-span. Urkunden erhellt, die z. B. schreiben:

discurrent (Fuero de Branosera dado por el conde Muno Xuilez.

pag. 16), recipien ES L, 427.
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Die auslautende, Dachconsonantische Dentalis ist in «
1« -n

Glossen noch recht oft, ja als lateinische Reminiscenz bis ins

XIII. und sogar ins XXV. Jahrhundert hinein geschrieben. Nach

dem XI. Jahrhundert aber ist ihr Abfall vorwiegend und schon

im XIII. Jahrhundert aulser in ieonesischen Texten allgemein.

Beispiele für Formen mit erhaltener tonloser Dentalis sind:

Glossen: Simulant, 225;

Cid: puedent, 555;

l-'A v: sunt, 1

;

FJuz: aesmant, VIII; devent, II: Henent, VIII;

Alx: dant, 1 156; endlich

sont Pal 811, ES XLVIII. 236.

In zwei Beispielen des Cid ist die ursprünglich tonlose Den-

talis tönend geworden, einmal in vorconsonantischer, das andere

Mal in vorvocaÜscher Stellung: prendend, 656; rogand, 1755.

In allen übrigen Fällen haben wir spurlosen Schwund des

auslautenden t zu verzeichnen: laman Cid S5H] responden Cid

3145; venpen Cid 1754; //>/</' BMissa 31.

§ 128. In der I. Pluralis haben wir im Lateinischen neben-

einander -ämus, -&nus, -fmus und umus, und da wäre es

höchst auffällig, wenn die -reise Masse der Verba [., II. und

[V. Conjugation mit betonter Endung das unbetonte ämus der

verhältnismäßig wenig zahlreichen [IL Conjugation neben sich

-.duldet hätte. Die uiia ushicil »I iche Folge war eine Accent-

verschiebung in der HI. Conjugation, so dafs wir statt von

araus \"ii fmus &nus auszugehen haben. Da das gleiche

Verhältnis auch bei der II. plur. zu beobachten ist, da ferner,

wie wir bereits gesehen haben, die stammbetonten Formender

lat. II. und III. Conjugation zusammenfallen, s. lallen fürs

Spanische die ganzen Präsentia der ursprünglich sehr verschie-

denen II. und LH. Conjugation zusammen, ha- ursprüngliche

Verhältnis ist nur gewahrt in faeimus, facitis femos, feches,

smu ie in tragite tred i>. dort).

Der Hochtonvo« immer lang mufe im Spanischen

natürlich erhalten bleiben. Wenn wir trotzdem Formen wie

sabiemos FJuz 17 1 nAi^- defendiemos ES XXXVI, 224 linden.

ist darin keine lautgesetzliche Erscheinung, sondern blofe
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fehlerhafte Graphie zu sehen, was zur Genüge durch den Umstand

bewiesen wird, dafs alle andern Handschriften des FJuz die

correcte Form sabemos zeigen.

Das nachtonige -u- mufs wie beim Nomen so auch in der

Konjugation zu o werden. Deuemus Gl 264 kann Latinismus

sein, und jL+£ (sitmus) Jose 1 . . . beweist nichts, da schon

im § 123 gesagt wurde, dafs die arabische Schrift eines eigenen

Zeichens für den o-Laut entbehrt, weswegen dieser Vocal durch

das ihm am nächsten stehende Lautzeichen, und das ist eben u,

wiedergegeben wird.

Intervocalisches m bleibt wie immer, so auch beim Verbum

erhalten, und dafs auslautendes -s gleichfalls bewahrt wird,

wurde schon bei der Behandlung der II. sing, erwähnt.

Die lateinischen Endungen ergeben somit fürs Spanische

die folgenden Producte:

-amus > -amos

-emus, -dmus > -cmus > -emos

-imus > -imos:

besamos Cid 1847 E; valemos Cid 2518; bevemos Cid 1104;

partimos Cid 365.

§ 129. Wie für _amus, so gilt auch für _:itis das im vorigen

Paragraph aufgestellte Gesetz der Accentverschiebung: wir

müssen also ein *-itis > *-etis ansetzen, und damit haben

wir wieder ldentificierung mit den Formen der lat. II. Con-

jugation.

Der Hochtonvocal mufs wieder unverändert bleiben. Die

Behandlung des Nachtonvocals mufs die gleiche sein wie die-

jenige des nachtonigen Vocales z. B. in venis, d. h. in allen

vier Conjugationen müssen wir im Spanischen e als Nachton-

vocal erhalten. Auslautendes s bleibt natürlich wieder unver-

sehrt, und die nachtonige, intervocalische, tonlose Dentalis wird

tönend, so dafs wir erhalten: -ätis > -ades; -etis, -ltis > -etis

> -edes; -ltis > -ides: levad.es Cid 2579; valedes Cid 3269;

acorredes Cid 708 R; solides Cid 3566.

In ntetudes Alx 2274 ist nur eine fehlerhafte Schreibung

zu erblicken.
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Über feytes vgL bei den unregelmäfsigen Präsensformen

Diese Formen erhalten sich bis ins XTTT. oder XIV. Jahr-

hundert Dann verstummte, wenigstens in einzelnen Gegenden

der iberischen Halbinsel, der bereits tönend gewordene Dental

völlig, so dals wir für eine gewisse Epoche Formen wie *amaes,

perdi i 5, salies anzusetzen haben. Nachweisbar i^t diese

Entwicklungsstufe nur beim Auxiliare ser: soes < sodes: Danz

8, lt.. 53, Pal 466, Muri:;:..

Den auf diese Weise entstandenen, lästigen Hiatus tilgte

die Sprache auf zwei verschiedene Arten. Ganz wenige Fälle

zeigen völligen Schwund des zweiten Vokals: .£*& (sus") - 1—
169, rjÄJuJI (uUridaä) ib. L91, dannn, wo die Oontraction am

Leichtesten zu begreifen ist. nämlich bei Identicität der beiden

Vocale: aves Danz67, Pal.326, 148, jib! (abäS) Jos6240,285;

sabös ES L, 186.

"Weitere Beispiele (aus dem XV. Jh.) siehe in Cuervos

Abhandlung „Las segundas personas de plural en la conjugacion

castellana", ßomania XXII. 7 1 ss.

Ein zweites Mittel zur Hiatustilgung war die Diphthon-

gierung der Leiden Bestandtheile, die aber nur dann vor

sich gehen konnte, wenn der /weite Vokal zu i vorge-

schritten war.

So halten wir denn vereinzelt schon im XIII. und XIV. Jahr-

hundert und heute allgemein -;ii>. -6is, während in -iis natur-

gemäls Contraction zu -is eintrat, hie älteren Belege für diese

jungen Bildungen gebe ich vollständig: quereis Alx L448 neben

queredes 1849 (wahrscheinlich nur eine • lorrectur eines späteren

Schreibers, desgl. wohl auch) andais LGB 30. Jose bietel schon

mehr Belege: jÄjGI (abäiS) 17: j£jlLä ($abäfö)^ 251; jäJÜd

(hazäis) 265; dann aveys FGonz 533; debeis ES XU. 124;

habeis ES X XXIX, 301; sabeis ES XU, 124.

Daß das Neuspanisthe durchwegs die i-Formen zeigt,

brauch! wohl nicht erst gi
I zu werden.
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§ 130. Das bisher über die Präsensbildung Gesagte zu-

sammenfassend, können wir folgende Paradigmata aufstellen:

Lat. I. Conjugation.

ruego (Jose ^ = rruwag 1

"?/)

ruegas (Jose jte.\^ = rruwägr«.s)

*rwegat > rueg«

rogamos (Jose j:-. |>, = rrugrara«s)

TOgades > *rogaes > rogäis

nwgant > ruegrm.

Lat. IL Conjugation.

debo (Jose ^_jf5 = däbw)

Cr ^ ^
debes (Jose .äüta = däbds)

*debe£ > debe (Jose L>fo = däb«); plax > place,

debewos (Jose (jijcljta = dabaraws)

dehedes > *debees > clebm (Jose yxfSLjIS = däbadas

und jioLjfS = däbais).

*debe/^ > debe« (Jose JjUfS = däb<m).

Lat. III. Conjugation.

entiendo (Jose JüLyofs = entiyänd«)

entiendes (Jose jfcftXiüuük = entiyändas)

*entiende£ > entiende (Jose fjoUjoU = entiyänd«);

fa£ > face.

entendewos (Jose jiwofjöLofe = enfändämus)

entendetfes > *entendees > entencleYs

*entiende^ > endendem (Jose ^fjüLy^'* = entiyän-

däri).



i I F. I 'apiteL I las Prä

Lat. I V. ( lonj ugat ton.

vengo (Jose «ü bängr
«)

vienes (Jose ,,i,bUo biyänds)

*vienc/ > vien > vien< (Jose büu biyänÄ)

venwraos (Jose uix^jLj bämmuä)

venides > *\emes > venfc (Jos6 jJjöG bän/dds)

\ n ] 1/ /// • vienen (Jose .^GUo biyänaw).

b) [mperativ.

§ L31. Ganz im Gegensatz zu den übrigen romanischen

Sprachen hal sich der Lateinische Imperativ Präsentis im Spa-

nischen bis auf den heutigen Tag erhalten, während vom

[mperativ Futuri auch auf unserem Gebiete nicht die Leiseste

Spur zu entdecken ist

§ L32. Was die Lautliche Umgestaltung der Singularformen

betrifft, bleibt -ä von laudä erhalten, während -e, -e und i

von i e, lege und audl im Grolsen and Ganzen unter -e zu-

sammenfallen: piensa A.pp387; responcU Cantl98; acom App

381 : partt Alx 64.

§ 133. I»;i der Singular des Imperativs im Span, mit der

III. sing, des fndicativs lautlich völlig zusammenfällt, begreif!

es sieb von selbst, dafs auch hier das bereits im § 126 in-

betreff der III. sing, besprochene Gesetz, dafs auslautendes -e

oach Consonanten abgestofsen wird, besteht Wie die

anzuführenden Belege darthun werden, gehl dieses Gesetz beim

[mperativ viel weiter als heim [ndicativ, indem es einerseits,

wenn auch selten, die in den §§74 85 verzeichneten Verba

ergreift, während andererseits die kürzere Form bei einigen

Verben recht häufigen Gebrauches selbst im Neuspanischen die

ausschließlich herrschende geblieben ist, wie bei baz (siehe

l rnregelmäfeige Prä lentia), pon, ten, ven, sah
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Ich gebe somit eine Auswahl aus den nachweisbaren orga-

nischen Formen.

fax Cid 365;

1ki\ Quij XX. 2;

fas BMilag693;

sal Prov 504 E;

val Cid 241;

pon BLaur 52;

tat MEg 1177;

tien Alx 1411;

cabten BHim II
,
2 ,•

contien BLoores228;

sostien BLoores229;

ven BMUag730;

fier Alx 70;

pit Cant 42 R von pedir: pid

und dann die auslautende

tönende Dentalis tonlos ge-

worden, also pit;

promed Cant939 von prometer:

promet(e), dann in Anleh-

nung an die vorwiegend tö-

nenden auslautenden Plural-

formen promed;

prent MEg 13(37, der einzige

Fall, wo e nach schwererDop-

pelconsonanz elidiert wird;

deseoig ROr 111, mit auffälli-

ger Attraction des Auslauts-

vocales in den Stamm; wohl

haben wir es hier nur mit

einer orthographischen Er-

scheinung zu thun: nämlich

die Aussprache h des g zu

sichern

;

yx Alx 1108;

creij FGonz240;

fay Cant 1440 R ist jedenfalls

nicht organisch gebildet; aller

Wahrscheinlichkeit nach ist

es, wie die III. sing, fay

Cant 1440 R, eine blofs des

Reimspieles wegen hervor-

gerufene Anbildung an tray;

oy MEg 1272;

oi BMÜ159;

sey App 138;

sei BOr 128;

tray BLoores231;

vey Cant 995.

§ 134. Eine Eigentümlichkeit findet sich in den Wer-

ken Berceos: in für den Dichter charakteristischer Weise

lauten dortselbst die Singularformen der Imperative lat. IL bis

IV. Conjugation weitaus überwiegend auf -i aus, ohne dafs

der Grund dieser Erscheinung sicher zu bestimmen wäre. —
In einem einzigen Falle folgt dann auch der gelehrte Ver-

fasser der Espana sagrada dem Beispiele Berceos: dividi

ES I, 82, doch dürfte hier wohl nur ein Druck- oder

Schreibfehler, weniger wahrscheinlich eine gelehrte Bildung

vorliegen.
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In alphabetischer Reihenfolge seien hiermit alle i-Formen

Berceos angeführt:

Abri Dnelo209;

Acorri Duelo 102;

(
'"</i, Duelo 89;

( 'onvt rti Loores 227:

( kimpli Mi1.il: 177:

Defiendi Loores 229; defendi

M111119;

Departi B£ilag692;

Dcsruhri Dom 715;

Dezi Missa 185;

l'nin ndi Laur 12:

Exi Dom 341;

Daneben sind die einzigen e -Formen Berceos:

Meli Duelo 170;

Odi Mill 325; udi Duelo 209;

Ofreci Hirn 11.1:

l'n ndi Laur 1 5;

Refieri Hirn III, 5;

Rendi Milag255;

Et s( //,/ Loores 230;

Solvi Hirn II.:::

,sV//// Orl28;

TueUi Hini U,3;

Ptw Milag225

Ctye o,:.|. Dom 195;

ßesptöe Or37, 12(). 150;

Tuelle Dum »124:

\'/r< Dum 111.

J///v Orl50;

Deföendt Loores 21 1. 228;

Encit nde EimI, 1

;

Oradece Dom 350;

Tmple Hirn 1.1:

§ [35. Im Poema de Jose sind die Formen der Ä.-Con-

jugation mit denen der übrigen Texte natürlich identisch:

(jCcXj bbärcfuwäna (56), fjOslj bbärduna (113); für die

E- und [-Conjugation findet sich nur ein einziges Beispiel,

und dieses zeigt, wie zu erwarten, die Transscription § e:

UJI^j buwälbä (12 h.

§ L36. Von einzelnen Formen sind nur hora MEg 1300

und hordena Doctr 108, dann ///" Cant 1<> R und sa^ua

FGonz 108 als orthographische Eigentümlichkeiten, ferner

guyamos ES Will. 102 zu erwähnen, das nach dem sinn

der Singular des [mperativs \

dem Pronomen nos ist, worin

wir dann eine vulgärspan. Form zu erblicken hätten.

§ [37. Die Pluralformen des -panischen [mperativs ent-

prechen genau den lateinischen. Nur bei der lat III. Con-

jugation isl wieder jene A-Ccentverechiebung hervorzuheben, die

wir Bchon bei der H. plur. gesehen haben: I6g-tte wird über
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leg-ite > legete. Die Formen der übrigen Conjugationen sind

natürlich laud-äte, mon-ete, aud-ite, deren Tonvocale nach

den spanischen Lautgesetzen erhalten bleiben müssen. Die

nachtonige, intervocalische, tonlose Dentalis mufs natürlich

tönend werden, so dafs als urspanische Formen anzusetzen

sind: *loade, *monede, *leede, *oide. Merkwürdiger Weise

finden sich aber diese Formen in der ältesten Sprache fast gar

nicht: Cid und Alexander weisen nur je ein Beispiel auf. Da-

gegen enthält das Poema de Alfonso Onceno zahlreiche der-

artige Belege:

dade 1191;

enbiade 2325;

entrade 2350 R;

folgade 1491 R:

guardade 240;

guisade 1215;

levade 1294;

Uegade 2037;

menbrade 629;

onrrade 1696;

pensade 1684;

tirade 1373;

tomade 1872;

tomade 2408 R;

avede 1491;

corneae Cid 1028;

fasede Alf XI 1246;

sede „

conplide „

deside „

dormide „

ergnide „

oyde „

solide „

seguide „

yde Alxl449

2186;

1381;

2409 R;

1491;

1702;

116;

792;

1693;

Sabete Ildf 526 ist wohl gelehrte Bildung.

Diese vollen Formen sind nun aber, wie bereits erwähnt,

nur Raritäten. In der grofsen Mehrheit aller Fälle ist der

Auslauts vocal, weil nach d < t stehend, natürlich abgefallen,

und dann sind zwei Wege möglich: entweder bleibt die nun-

mehr auslautend gewordene Dentalis in der ursprünglichen,

d. h. intervocalisch berechtigten tönenden Form erhalten, oder

dieselbe wird tonlos. Und in der That, im ganzen Alt-

spanischen bestehen beide Formen nebeneinander, im Neu-

spanischen hingegen ist die Form mit tönender Dentalis die

einzig mögliche. Diese Doppelformen mögen wohl in der Weise

zu erklären sein, dafs decit (als Typus genommen) vor con-

sonantisch anlautenden Wörtern oder in pausa, dezid dagegen

vor vocalisch anlautenden Wörtern gebraucht wurde, und dafs

dann im Laufe der Jahrhunderte die vorvocalische Form sich
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immer mehr verallgemeinerte, bis sie endlich den völligen Sieg

davontrug.

Wir finden, dafe -r ausschließlich gebraucht wird in CrR,

ROr, PA, also nicht nach dem XIII.. Jh.: -r herrscht vor in

MEg, A|i]i. B, F.lnz. Al\. VeE, [ldf; gar nicht in Verwendung

kommen die -t-Formen in Dkg, ASab, Prov, Doctr, Jos6, ES

und Quij.

§ 138. Wird ein pluralischer [mperativ mit einem un-

betonten Personalpronomen verbunden, so tritt häufig Meta-

these des auslautenden -d mit dem Anlauts-1 des enklitischen

Pronomens ein. 1
) Diese Fälle sind:

amaldos Alf XI L35; amalde

Cant L464;

beaaldt Cid L275;

contalda Cid L81
;

curialdas < !id 1 357;

daldodd823\ daldasCid 2137;

daldt A])|i 1 93; daldes I lanl

1 I 2 I :

rchiihli) BMill 2:>(>; cchalde Quij

VI,1;

esperaldo Pal 444;

levaldas < üd 1 67; llevalde Quij

pobralda Alf XI L057;

prestalde < !id L18;

soltalde Cant 1 135 R;

tomalda Alf XI 17.">: tomaldo

('am L484;

cree&fo All XI IM I:

leelde Quij \'l . 3;

/> /// /r/r Quij Y 1 . 1 :

vahlde * 'id 714;

depildes Cid389; desildo Cant

657;

seguilda < lanl 787.

VI, 3;

Der Cid zeigt dann aber auch drei Fälle der Metathese

von d + n von nos:

dandos dad nos 3469; I
yndos yd nos 833.

/r nendos tened nos 3581

;

Assimilation des d an den Anlaut des Personales liegl vor

in prendellas Cid2137 und in serviUo CrR63.

§ L39. DaJfe das Poema de Jose immer tönende Dentalis

aufweist, isl schon bemerkl worden; sonst isl noch zu er-

wähnen, dafs in der E-Conjugation -ed natürlich wieder durch

-äd wiedergegeben wird: A!jöL>! atdnddd(l), oLJb bul-

bäd (301).

'j Vgl Cornus Abhandlung in der Romania.
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§ 140. Von besonderen Bildungen sind hervorzuheben:

pagä Quij LXXX, 2,3, ave CrR 33, in denen der Auslaut

gänzlich abgefallen ist, Zwei andere Beispiele für derartige

Formenkürzung bietet Meyer-Lübke II, § 151: veni Calderon,

Alcalde III, 339 und mvrä Quij V. — Weitere Beispiele bietet

Krenkel in seiner Ausgabe zum Alcalde Vers 339, Anmerkung

(pag. 252). Sabent Cid 610 ist wohl nur verschrieben, und in

qu&rid ES XXXV, 435 liegt Einflufs eines zur I-Conjugation

übergetretenen Compositums vor.

§ 141. Es erübrigt nur noch, die Schemata für die ver-

schiedenen Conjugationen aufzustellen.

Lat. I. Conjugation.

rueg« (Jose cf.T = rruwäg1

«)

*rogade > ° > rog« (vereinzelt) (Jose JlL =

TTugTad).

Lat. II. Conjugation.

debe (Jose Uta = däb«) vaZ und vale

± , , 7 f
debet , , „ , . , . ._ °.-,-

*debe«e > debe (vereinzelt) (Jose obfj =

dabäd).

Lat. III. Conjugation.

entiende, Berceo: entiend?" (Jose (joUjof^ = entiyänd«,

pon und pone
.

7 ( entendetf
, .

*entendet/c
, , > entende (vereinzelt) (Jose

( entende« ' v

oljuUof^ = entändad).

Lat. IV. Conjugation.

departe, Berceo: departi, Jose lS'lj(5 = däbbart«, sal

und sa/e

*depart«fe >
u-j > depart« (vereinzelt) (Jose

Jö'jjfo = däbbarta'd.
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c) Conjunctiv.

§ 1 12. Das auslautende -m der I. Person Singularis aller

Conjugationen ist im Vulgärlat ausnahmslos geschwunden. Das

nachtonige e der lat. I.. sowie 'las nachtonige a der lat. III. Con-

jugation sind erhalten Die Schicksale t\*'± A.bleitungsvocales

der II. und IV. Conjugation sind bereits in den §§ 72 -97 be-

handell worden. Nachzutragen ist blofs noch, dal's das a dieser

Verba, mag das ableitende e, i was auch immer für Umwand-

lungen erleiden, bewahrt bleibt Wir erhalten also für die

I. Singularis:

-era > -e

-eam, -am, -xam > a:

mande Cid 7(K'>: vea <'id 205; pierda Cid 1361; sirva

BDom 185.

£ 143. Das -e der k-Conjugation wird im Poema de

Jose natürlich abermals durch l_ ä wiedergegeben: fj>K

kädä (7), t5Üi = finka (8).

§ 144. Das -s der II. Person Singularis bleibt wie im

Indieatiw so auch im Conjuncth intact. Bezüglich der Xach-

tunveeale könnte nni' das im § L42 Gesagte wiederholt weiden:

In ves Cid 2904: valas Cid 2805; rrn tos MEg L096; oyas Cid 2635.

§ 145. Jose transscribiert e selbstredend wieder mit § und

das auslautende s mit
Jjj

= §: JnIac g
riyä${71)\ jiUjp

/:///''//'ls (;">(»).

§ 146. Die auslautende Dentalis der EIL >mur
- ist wie

Krim tndicativ in den Glossen, dann vereinzelt in Euero de

Ariles, im Euero Juzgo und im Buero de Medinaceli erhalten,

im Allgemeinen alter spurlos ans der Schrift verschwunden.

Beispiele für die Erhaltung des Zahnlautes in seiner ursprüng-

lichen, tonlosen Gestalt Bind: cogitet Gl L84; pectei K.\\ 61;

metat FMed 212; perdai f'-ln/XH. Tönend geworden, ob-

wohl in rorconsonantischer Stellung befindlich, ist die Dentalis

in pected FA\ 79.

In Betreff des durch den Anfall der Dentalis in den Aus-

laut tretenden Vocals .^
r ilt auch hier das bereits bezüglich



I. Capitel. Das Präsens. 81

der I. und IL Person Gesagte. Wir haben also als Typen:

aiude Cid 221 R; remanga Cid 1808 K; ponga Cid 2156; sirva

Cid 384.

§ 147. Vergleichen wir die III. sing. conj. der A-Con-

jugation mit der III. sing. ind. der E-Conjugation, so sind

wir versucht, aus der Identicität eines perdone und pone

a priori den Schlufs zu ziehen, dafs wir in dem völlig oder

wenigstens annäherungsweise gleichen Percentsatze auch im

Conjunctiv Aphärese des Auslautvocales finden werden, aber

die ganze Literatur weist für einen derartigen Abfall des

nachtonigen -e nicht mehr als vier Beispiele auf. Dazu

handelt es sich in einem Falle um einen Prosatext, wo
der Abfall des -e sogar nach einem Consonantendiphthong:

ts eingetreten sein müfste: pecli FMed35; in einem zweiten

Falle steht die betreffende Form in der Cäsur: auremos,

non vos pes,
||

la cosa a destaiar, (Alx 1903). In den beiden

noch übrigen Fällen steht der Conjunctiv allerdings im Reime

und ist infolge dessen gesichert: perdon : ocasion : non : varon

(BMilag 103 R); perdon : varon: rracon : sacon.

§ 148. Als eine fürs Auge recht auffällige Form ist

noch escögia ES XXXVI Ap 138 zu erwähnen, die ganz

das Aussehen eines Imperfectums trägt. Es handelt sich

hier nur darum, die Aussprache des g = h, also eskolia an-

zuzeigen.

§ 149. Die Dentalis der III. Person Pluralis hat sich auch

in den Glossen, dann im Fuero de Aviles, im Fuero de Oviedo,

im Fuero Juzgo und in einzelnen Urkunden der Espana

sagrada zu erhalten vermocht: dent FAv 120, escomungucnt

FJuz XI, ministreut Gl 47, perdant FOv 97, sepant ES
XXXIX, 342.

In einem Falle liegt abermals Erweichung der Media zur

Tenuis vor: iuzguend FS 169.

Die übrigen Beispiele zeigen ausnahmslos völligen Schwund
des Dentals: pienssen Cid 389; valan Cid 218; coian Cid 1692;

vengan Cid 1110.

§ 150. Vereinzelt ist der Übergang des durch Abfall der

Dentalis auslautend gewordenen dentalen Nasals in den labialen,

Grafs nor, Das altspanische Verbura. G
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der als dem Portugiesischen eigenthümliche Orthographie da-

rauf hinzuweisen scheint, dafs die Verfasser oder wenigstens

die Copisten der betreffenden Documente dem leonesisch-gali-

cischen Gebiete angehörten: cäam ES W.WI. 224, seam BS

XXII. 277, sepam ES XXII. •_':::. siegam <Ü 55, 69. Eine in

mehrfacher Einsicht bemerkenswerte Form i^t endlich sabiam

Donl, auf die zurückzukommen sich bei Besprechung der un-

\

i; Präsentia die Gelegenheit bieten wird.

^ 1 5 1 . Die endungsbetonten Conjunctivformen des Latei-

nischen unterscheiden sich von den indicativischen schon in

classischer Zeit dadurch, dafe wir bei jenen, insofern als auch

in der EH. Conjugation die Endung den Hochton trägt, Con-

gruenz der vier Conjugatdonen zu constatieren haben. Der

Hochtonvoca] der Endung, e bei der ersten, a bei den übrigen

Conjugatdonen, bleibt im Spanischen unverändert; das nach-

tonige u gieng natürlich schon in vulgärlateinischer X>ir in o

über. Der Ableitungsvocal <\<-\- II. und IV. Conjugation fiel

entweder spurlos aus <>d(T gieng seine eigenen Wege, der

intervocalische, nachtonige, labiale Nasal blieb erhalten, und

desgleichen vermochte das auslautende s Ins auf den heutigen

I i. seine Existenz zu bewahren. Es ergiebl demnach in der

I. Pluralis:

-gmus -ernos,

-eämus

-amus -ämos:

- [amus

fablemos Cid 3161 R; veamos Cid 2187; queramos Cid 668;

salgamos ( üd 3462.

§ 1 ."iL'. Das Poema de Jose zeigl natürlich auch im Con-

juuctiv u als Vertreter von o:
(

j^oLjo>Lj bbärdunämus < l.". Id.

,. ,;,_«> ;,_» l'lm infiiums

Auch die

Weise:

(269).

II. I'

-dtis

-eätis

-ätis

- [ätis

ir. entwickeil sich in correcter

-ödes

-ades:
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Udiedes Cid 3564; veades Cid Ui54; creades Cid 2205;

/,,x/^/,x Cid 991.

§ 154. Wie beim Indicativ verstummt in einer zweiten

Periode die tönende Dentalis gänzlich : queraes Mor 135, bayaes

Danz8, und in einer dritten Epoche verwandelt sich das nach-

tonige e der leichteren Aussprache wegen in i: esteys Danz 67,

poseais FP 98. Hieher gehört auch vais ES XU, 174, Quij

XXX V. 4. das aus *va(d)ades durch Contraction der beiden a

entstanden ist.

§ 155. Das Poema de Jose zeigt verschiedene Formen

nebeneinander: jäftSL^C»! = abbarädzädäs (215 R), yiJjuoUo

= mäntadas (301) neben ji^LwKf = akäsäis (244), jLife =
Icdrais (4). Zwei Formen dieses Denkmales weisen, wenigstens

scheinbar, noch eine weitere Etappe der Entwicklung — ganz-

liehen Ausfall des Xachtonvocales — auf: giJo = bbudäs (170)

und jjxUyjfs = enbiyäs (198), doch zeigt in diesen beiden

Fällen die Ausgabe von San chez- Janer einmal die erwartete

Form podais (181) und das anderemal allerdings envies (209),

das der Herausgeber möglicherweise für die IL sing, gehalten

haben mag. Diese letztere Auffassung ist jedoch nicht wohl

zulässig, da Jacob in dieser Strophe sonst durchaus in der

IL plur. angesprochen wird:

..Mas sepades, padre, que el os envia a rogar

Que le envies a vuestro filho, e non le querais tardar,

Con una carta escripta de todo vueso afar:

Padre, si non nos lo dades, no nos cabe mas tornar."

§ 156. Nach dem soeben Gesagten sind die Typen fol-

gendermafsen anzusetzen

:

Lat. I. Conjugation.

ruegue (Jose Liljt = rruwägra)

ruegues (Jose yältf«? rruwägros)

* ruegue/ > ruegue (Jose Lil.r = rruwägr
#)
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ruemos (Jos6 jäuoli» rrxigTämu§)

rogaedes (Jos6 ji'SLcJ rragrada£) *roguces • ro-

-11-- -I ^jU" i in-'//- j Jos6*j2iliu *rrug

ruegucni - ruegue« (Jos6 ^lif«» rrawägraw).

Lat. 1 1. < ionjugat ion.

deba

debos (Jose jiofj däba3 i

: deba< > deba

debamos (Jose jk+jfo däbaraM^)

debades (Jose |&tdot5 d&hadäS) > *&ebaes - debdts

(Jose jijoto däbatö) > Jose *ykjt5 dabo.?

debawd > debaw; vereinzelt *debaw?.

Lat III.' '"ii
j agat ton.

entienda
_ c o

entiendas (Jose jijoLüüf* = entiyändo.?)

otiendoi • entienda

entendawos (Jose j&joJüUüf* entändamwi)

entendodes (Jose j*I«>JuUüij entändadas) - *en-

tendaes • entendäts (Jose jSbJuUül

entiendan*
1

- entiendan; vereinzelt entiendaw.

Lat I \ . I lonj agal ion.

mienta

mientos (Josi jiüüLyc miyänto.^ i

mientaJ • mienta

tnintomos (Jos6 ifi+XJuo mintamu^ i

mintades (Jos6 ^(jJlLo mintaaW) *mintaes

mintoTs

•mientan/ mientara: vereinzelt mientam.
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dl Partieipium Präsentis.

§ 157. Wie schon im § 2 der Einleitung flüchtig ange-

deutet wurde, ist das lateinische Partieipium Präsentis ins

Spanische eigentlich nicht übernommen worden. Nur in ganz

vereinzelten Fallen findet sich im Altspanischen noch eine prä-

sentiale Participialform in ihrer ursprünglichen Function. Diese

ursprüngliche Bedeutung tritt z. B. in Strophe 78 des Libro de

Alexandre in einem unzweifelhaften, wenn auch blofs der

lateinischen Grammatik entlehnten und daher völlig unspanischen

ablativus absolutus:

„El dezembrio exido, entrante el Janero"

klar und deutlich hervor. In fast allen andern Fällen ist das

ursprüngliche Particip aber zum reinen Adjectiv geworden,

theilweise sogar in substantivischer Verwendung gebraucht.

Eine Untersuchung über die Function der Formen gehört aber

wühl nicht zu den Aufgaben der Formenlehre, die sich, wie

schon ihr Name besagt, blofs mit der äufserlichen Gestalt, mit

dem Habitus der betreffenden Bildungen zu befassen hat, so

dafs eine einfache Aufzählung der Bildungen, die formell auf

ein lateinisches Partieipium Präsentis zurückgehen, den In-

tentionen einer Formenlehre vollauf Genüge zu leisten im-

stande ist.

§ 158. Das Partieipium Präsentis des Lateinischen trägt

sowohl die Merkmale des Yerbums, wie jene des Nomens an

sich, und deshalb liegt ihm nicht der lateinische Nominativ,

sondern der Accusativ zugrunde, so dafs wir als volkslat.

Typen anzusetzen haben:

laudänte, monente, legente, audiente.

Was den Hochtonvocal betrifft, ist ä natürlich erhalten

geblieben, während das e der übrigen Conjugationen zu ie

diphthongierte. Die nachtonigen Consonanten wurden in ihrer

ursprünglichen Gestalt bewahrt, und das auslautende -e hat

sich ebenfalls im Grofsen und Ganzen zu behaupten ver-

mocht.

Ich gebe im Folgenden eine alphabetische Zusammen-

stellung der im Altspanischen gebräuchlichsten Participia Prä-



86 I I apitel I las I 'rasens.

sentis ohne Rücksicht auf ihre

spanischen

A -( oiij

abastante Revel 1 7 K

amanti Quij XXXIII, 1

andanü Cid 2159

arroganti Quij V 1 . 1

bastante ' >L 1 L3

cavalgante FGonz 538 1>'

circunstante Quij XC, 1

clamanü BDom 76 l

cobrante Fl tonz KM |{

codidantt < >Leon 7

copianü ES I. 5

desacordanü Al\ 1
N ''> •" K

rfwjfcmte Quij LVIII, 2

durante Re\ el 1 7 R

i mperante Al\ 1 072 l>'

i iifiiriiiuh (wohl diu- \ erschrie-

ben für enfiucante) FGonz

KM R

entrante A.pp 366

errante Doctr t8 R

r.s/r////, Al\ 2197 R

fablante Kimm 565

l'ni-niih BDom 57 l

ignorante ES 1 . 1

importanti ES I . '_M

</,,/. ES I . I

femrcf< Alf \l 2133 R

malandante Al\ 603 R

Function, uml beginne mit der

HLr :iti'in.

mareanti Pal li'n:.

murmurante BDom 209

partipipa?ite Pal 1504

pasante Kau/ 1 1(

p< iismit, Doctr 129

pesarcfc MEg LOH R

<2«( /« /A////^ ( iL 35

regnanti F< lastr 57

reinanü PrivJul 17

ii sinnt, Quij CXXVI,

rcynanü ES X \ X V. L-55

Salbantä - LcüLLi Jos< 58

>ry/^ /V///A BDom 636

semejanü FG 90

senblante ROr L9

sonantt < lanl 1 :.'l 9 K

hlinnl, \\\ L187

to;awtf< Quij LVIII, 2

taSanta Lxä^vö' Josi

/( mblante App I 89

tocante Quij X X . 3

trasparanü Quij X» '.
1

traspasanti Danz 1 R

innlijrnnh Fl loilZ KM |{

liiijniili ES I, 8

ilinn niil, |,'r\ el 17 R,

K-< onjugation.

niiniii" ii nie All XI L 173 B caliente A.pp 308

n tun in srii ii li All X I I 302 R

arrf*< ///' M I' .- 376 R

fta//< ///* ! >anz 3 I«'

( miiniri, nl, BW i lag I 5 1 R

connost, i, nie BDom 295 R

( null /n/n nie I '.il 79<

i
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correspondiehte ES I, 34

corriente BMilag 3 R
crediente BDom 473 E
creyente App 271

descendiente QuijLVIIl. ''>

descreyente FGouz 110 R
doliente BLaur 48

entendiente OL 36

fasiente Cant 227 R
fedieute BSig 74

ferviente Alx 836 R
floreciente Quij LI, 1

iaciente BLoores 229 R

käräyäntä = LoloKIS' Jose 184

manteniente Alf XI 1426 R
mereciente BMilag 359

meresciente BOr 7R
men tiente BMül 276

oliente BMilag 3 R
paciente Alf XI 640

pareciente Alf XI 405 R
j in reseien te Alf XI 91 R
pendiente ES XIII, 410

perteneciente OL 64

pertenesciente OL 70

pretendiente Quij LI, •'!

pudiente BDom 698

queriente BDom 294

repiente BMül 437 R
resplandedente Alf XI 940 R
resplandesiente Cant 1216

sabiente BMilag 652

subiciente Alx 2297 R
teimiente Pal 882

teniente Prov 355 R
ru liente Cid 418.

I-Couj

einteilte Alx 1370 R
combatiente Alx 779

R

conbatiente FGonz 252 R
concluyente Quij XXXIII, 2

co-nsiguiente Quij XXXIII. 2

conveniente BOr 7R
conviniente MEg 742 R
desconveniente BOr 16 R
liestiKijente Alf XI 1510 R
dormiente BLoores 229 R
inconveniente Quij XXXIII. 2

Iurientc BMül 437 R
lusiente Cant 1019

tu \iente ROr 30

maldesciente 1
) Cant 532 R

agation.

nuditiriente Pal 113

obediente App 162

olliähnle Prov 275 R
puniente BMilag 217 R
punniente PA 115 R
relusciente 1

) Cant 423 R
rehtsiente Cant 978 R
reluxiente Alx 1960

retiniente Cant 52 R
reyente Cant 423 R
ridiente PA 64 R
riente Cant 1583 R
royente Danz 10 R
salliente ASab 69

seguiente Cant 845 R

1) Über diese Form vgl. § 103.
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senienü BSig 11

siguiente ET 1

sirvii nie HD« 'in 561 K

sobresalienti ES I .

,; ^

syguü tili l'i"\ 2 R

vivienU IT 30.

§ L59. In einer ganzen Reihe vun Fällen verhältnis-

niäfsig selten im Nexus -ante, häufiger nach -ient -- ist nun

aber das auslautende -e abgestofsen worden. Die zahlreichen

piele, wo das gekürzte Particip im Reime steht, zeigen,

dafs es sieb bei dieser Aphärese nicht bloJfe am eine Ver-

schleifung handelt:

andmü ES Will. ::77

assemeiant M Eg 11 I R

estant LA 69

pesant BMilag 324 R

quemant BMilag 324 R

regnant LS 262

S( mblant MEg 1

"

si meiant BMilag 321

amanedent ES Will. 390

contewient FT 1 1

ro///v nient H.Mill 3 1-

defmdimt ES IL. 136

desobedient BMill 290 R

dolient BMilag 11(3

men/ BDom 565 R

obedierä BMissa 219 R

primerovenient ES X LV1I 1. 236

seguient LT II

r,///V/,/ BMill 202

/•/(//, /// BDom 565 R

vivient BMilag 506.

§ L60. Eine kleine Anzahl von präsentialen Participicn

entbehr! des Diphthongen. Zum gröisten Theile erscheinen

Bildungen schon heim ersten Anblick als Latinismen, in

einigen wenigen Lullen aber linden sie sich in Texten aus dem

spanisch -portugiesischen Grenzgebiete, so dafs der Monophthong

wohl portugiesisch -galicischem Einflüsse zuzuschreiben ist:

OSCt mit nie ( 'ant 1 1 1

calente Mand 17

compett rite ES 1 . 6

nü Abs 23 15 R

equivalente Quij < 'X X . 1

patente Quij XX. I

pertenecente ES XXII, 292

potenU I >octr I 5 R

preceä\ nU ES 1
,
62

presente BMissa 269

recreente Al\ 7.'! I IL

Ob ballente Danz23E hieher gehört, isl fraglich

das geminierte II den Laul h darstellen.

§ L61. Jose zeigl natürlich auch heim Participiui

tis die Schreibung l_ für e: Uüjul

kärägäntä croyente (184).

"rasen-

andantd (58), LxjLjLI^
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§ 162. Den völligen Übergang des ursprünglichen Parti-

cipiums zum reinen Adjectiv zeigt dolienta MEg 402, dessen

femininer Ausgang mit der Eingeschleehtigkeit des präsentialen

Participiums schlechterdings unvereinbar ist.

e) Gerundium.

§ 163. Da auch das Gerundium halb Verb, halb Nomen

ist, haben wir wieder den Accusativ zugrunde zu legen:

laudandu, monendu, legendu, audiendu.

Das hochtonige ä bleibt wie beim Participium Präsentis erhalten,

das e der übrigen Conjugationen erscheint im Spanischen als ie.

Dafs das auslautende u > o ergeben mufs, ist selbstverständlich,

ebenso die Erhaltung des Nexus -nd-: lorando Cid 1R; va-

liendo Cid 1096 R; cregiendo Cid 1200; yxiendo Cid 396.

§ 16-1. Ist das Charakteristiken des Stammes eini-Element:

h, s, 1' oder n, so kann das i von -iendo unterdrückt werden,

d. h. es geht in dem vorangehenden Guttural, Palatal oder

mouilliertem 1, n auf: cogendo Alx 529 R; acogendo Alx 572;
' ". -

.
»OS

JüLcio = disändu Jose 32; JöLwJ = dissändu Jose 181; tol-

lendo Alxl879R; tannendo FGonz 254.

Im Leonesischen und Galicischen geht die Nicht- Diphthon-

gierung, wohl unter portugiesischem Einflüsse noch weiter und

wir haben: seendo FJuz X; querendo FJuz 64; vivendo FJuz

VII; habende ES XLI, 351 in einer Urkunde aus Lugo. Zu

erwähnen ist noch das wohl dem Kirchenlatein entlehnte re-

verendo Danz 17 und vielleicht auch forrendo („acaso sorrendo")

FGonz 230.

§ 165. Bei einigen besonders häufig gebrauchten Verben,

in denen e + ie zusammentreffen würde, tritt Contraction ein.

So rinden sich neben gewöhnlichem sevendo, veyendo seit der

Mitte des XIV. Jahrhunderts mitunter auch siendo (s. später)

5 ^
und biendo Alf XI 1251, viendo Quij X, 1 JoLo (biyändu)

Jose 204, Formen, die allerdings auch Neubildungen zu ser,

7er nach perder : perdiendo sein können und die heute aus-

schliefslich herrschen. Dafs viendo Alx 529 R aus ri(d)iendo
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(BMilag L'üMi) schon Erüher, aämlicfa im XIII. Jahrhundert

entstehen konnte, liegt auf der Hand.

§ 166. ///'/<<. vindo (veniendo) ES XU sind galicisch- por-

tugiesische Formen, denen sich seyndo All XI L017 und creyndo

FGonz 584 zur Seite stellen lassen, falls man sie nicht als

Schreib- oder Druckfehler betrachten will.

§ 167. Keine lautliche Erscheinung, sondern blofs ein Ver-

sehen des Schreibers scheint vorzuliegen in entiendo A|»]> 1MT K.

wo der /.weite Halbvers eine Silbe zu kurz ist:

„Fue en este comedio eh
1

estudio siguiendo,

Enel Rey Apolonio fue luego entiendo..."

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist hier entiendo durch enten-

diendo zu ersetzen, wodurch sowohl der Form wie auch dem

Metrum Genüge geleistet wäre.

Ein blofser Schreibfehler liegt in teniondo Al\ 2000 vor.

§ 168. Eine recht eigenthümliche Erscheinung ist dreimal

im Poema de Jose und einmal im Rimado de Palacio zu be-

obachten: dafs uämlich das Gerundium nicht vom Präsens-,

sondern vom Perfectstamme aus gebildet wird. Die vier Formen

sind: jüLy^i. subbiyändu Jose 250, joLyo tuuiyändu

Jose ?7, joLol ubiyändu Jose 76, sowie oviendo l'al 1107

für sabiendo, teniendo, aviendo.

§ 169. Selbstredend schreibt der Jose, wie sich sehen aus

den obigen Beispielen ergiebt, immer u für «las auslautende o

und -iyä- für -ie-.

"». UnregelmäTslge Präsentia.

a) Esse und sedere.

; L70. Wie schon in der lateinischen Muttersprache ver-

schiedene Stämme zur Bildung der Tempora des verbums exi-

Btentiae verwendet winden (est, l'ui). so auch in der spanischen

Tochtersprache. Einmal lehrt die Syntax, dafs das Spanische

in gar vielen Fällen, wo lateinisch esse stehen müfste, stare

anzuwenden nöthig bat. Dann aber ist auch, oiorphologiscli
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betrachtet, ein grofser Rückgang von esse zu beobachten, indem

ein beträchtlicher Theil jener spanischen Veilmlleimen, die dem

Infinitiv ser zugetheilt werden, nicht ein Prodnct von lat. esse,

sondern von sedere ist. Dieses Nebeneinanderbestehen und

Nebeneinanderwirken der verschiedenen Bildungen im Laufe

der Jahrhunderte zu verfolgen, sei hiermit versucht, und ich

beginne meine Ausführungen mit dem

a) Iudicativ.

§ 171. Für die I. sing, erwarten wir sum > *soit, das nicht

zu belegen ist. An seine Stelle tritt, wie aus der Überein-

stimmung aller romanischen Sprachen hervorgeht, wohl schon

in volkslateinischer Zeit so Cid 156 u. s.w. Wenn neben diesem

so bei Berceo, allerdings nur ein einzigesmal, su Dom 515 nach-

zuweisen ist, so ist darin wohl eher ein Schreibfehler zu er-

blicken, als eine lautgesetzliche Entsprechung eines schon vul-

gärlateinischen prokli tischen *su. Offenkundig blofs orthographisch

zu fassen ist jjL = su Jose 208. — Aus nicht aufgeklärten

Gründen entwickelt sich nun das im ganzen Altspanischen herr-

schende .so weiter zu soe Alx 5 und 26 mal, das dann seit dem

XIV. Jahrhundert ausschliefslich (in früherer Zeit wohl nur

durch unrichtige Restitution) als soy erscheint: OB 9s, Alx

1512, Alf XI 578 u. s. w. Diesem soy an Lautwert identisch ist

/£, = §ui Jose 40 . .

.

Neben diesen Producten von sum finden sich nun aber

Bildungen, die nur auf s^deo > vlat. seyo zurückgehen können:

sseyo App 515; dosseyo = du seyo ibid. 816. Ssey Alf XI 216

ist wohl als Anbildung an die andere Form soy zu erklären.

Wie sich nun aber vüieo > veyo weiter entwickelt zu veo, so

auch seyo > seo Bür 103 ..

.

§ 172. Das es der IL sing, (der Vocal ist wohl kurz an-

zusetzen) sollte unter dem Tone *ies ergeben. Dieses Product

liegt möglicherweise auch thatsächlich vor in y es Alx 37;

monophthongisches es scheint sich Alx 60 zu finden.

Im Grofsen und Ganzen aber ist das lat. es fürs Spanische

verloren gegangen; dessen Stelle nimmt die IL sing. ind. fut.

eris > eres ein, indem man wohl zur Differenzierung von der
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III. sing, es für die II. eine nicht mein- gebräuchliche, aber

äufserst mundgerechte Form einführte: eres Cid 361. Josö

schreibt natürlich ^Ue = eräs. Als umgekehrte Schreibung

wäre noch keres Cid 2619 zu erwähnen.

AU Vertreter von s^des findet sich siedes BMiU 146, sowie

das an die I. sing, und an den ganzen Conjunctiv angeglichene

seyes MEg 107<»R,

§ L73. Est der III. sing, hat sich als est — wohl ein

Latinismus -- gehalten in Gl 189, Cid 3159... Da offene

Vocale unter dem Hochtone im Spanischen auch vor mehr-

facher Consonanz zu diphthongieren vermögen, kann als hypo-

thetische spanische Form *iest angesetzt werden. In dieser

Gestalt ist das Wort nun allerdings nicht nachzuweisen, wohl

alicr mir Abstofsung eines der beiden Consonanten. Es findet

sieh iet (et) (il 178, -i:v:,. 237, 265 1
); yes ES KLVIII, 235-7

auf jede]' Seite iin 'li imals . j^Lj — yää Jose 168. Im Leone-

sischen wird auch das s unterdrückt: ye FJuz 1-IV. hie

weitaus häufigste Gestalt der Form ist aber monophthongisch

wühl wegen der häufigen Proklise des Auxiliares es cid
ü

91 ... Jose j*,fj es (11) und im Zusammenhange i£f_

äs (38). Orthographisch abweichend davon sind ess Alf XI

250 und hes Pro^ 275. Im Leonesisch-Galicischen findet sich

dann schon die portugiesische Form: 4 ES XX II. 279 und

endlich U ES XU. 351.

Auf M;di't gehen zurück: .w/r BLoores HM . . : siä ES

XXX VI Ap 169; >(>)'//'• MEg 594 . . .

£ 17 1. Für die I. Pluralis erhalten wir regelrechl sümus
^ ,

'

somos Cid 14 .. . Josö: ^^ 8umu$, I... iSomo Cid 3522

vohl nur verschrieben, und zwar wegen des Zusammen-

treffens zu vieler r.os: ( ';i per ims e por el eaualle ondrados

1 1 I lieses I ward \ teileicht niomali i i hen, indi n

nur einer an 'li" Formen der übrigen III nen Schreibung

inkt.
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somo nos; freilich könnte man die Form auch auf eine Stufe

stellen mit gemeinspan. alegremonos für alegremosnos, zu dem

Diez, Gram. p. 529 bemerkt: „In der I. plur. des Präsens Conj.

wird s vor folgendem nos unterdrückt."

Sedernus liefert seemos BMill 317; seyemos App 279 und

das latinisierende sedemos BDom 152.

§ 175. Estis > *iestes ist im Spanischen total verloren

gegangen. Nach dem Muster von avemos, avedes . . . wurde zum

Ersätze für diese untergegangene Form nun zu somos ein sodes

Cid 79 analogisch gebildet: Jose yifjui = sudäs (183). Wie

in der ganzen Conjugation, so verstummt auch bei sodes das

nachtonige, intervocale d und wir erhalten soes Danz 8 .

.
, aus

dem sich dann der leichteren Aussprechbarkeit wegen das im

Neuspanischen ausschliefslich herrschende sois entwickelt. Als

erstes Beispiel hiefür finde ich im Poema de Jose die Form

(jiuj^i = suis 169, neben welcher sich auch ein noch kürzeres

jäuä = sus 169 nachweisen läfst. (Vgl. § 129.)

Von sedetis findet sich seedes BMissa 297 R.., sowie mit

Contraction sedes App 272, Pal 461 R.

§ 176. Sunt ist als sunt erhalten in FAv 1, als sont

FJuz VIII ... Im Allgemeinen aber ist die auslautende Den-

talis abgefallen, und wir haben sowohl im Alt-, wie auch im

Neuspanischen son Gl 233, Cid 17. Jose (75) ^j^ü=sun. End-

lich sson MEg529R.

Sejdent ergiebt sieden BMissa 103 .. ; sien (über *sieen) ES
XXXVI Ap 162 . . , endlich monophthongisch seen Alx 1384.

§ 177. Es ergiebt sich somit die folgende Übersicht über

den Indicativ Präsentis von ser:

I. süm > *son > so > soe > soy

(Jose ^ü = sui)

IL es > *ies, dafür

eris > eres [heres], (Jose J^U^ =
eräs)

sedeo > seyo > seo.

sedes > siedes, seyes.
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III. est
:

iest

iei

yes(JosejiLs yä§) sedet siede si<
,

sedemos seemos,

mos, sedemos.

suhl/s seedes sedes.

sedent sieden *sieen

es[(h)es(s)](Jose

(prokl.) esl p\t es)

e di<'')

|\'. swmus somos (Jose j^+Jj =
5umu§)

V. estis : *iestes, dafür

sodes (Jose jifjc-Ä smlas) >
u '

sois (Jose yäjLÄ suiä)

> (jüww SUS

\'l. .s-/^/// (sunt) sonl son [sson]

(Ate seen) sien.

Es ergiebt sich somit, dafs für alle Personen des [ndica-

tivs neben den Vertretern von esse auch solche von sedere

nachzuweisen sind, doch überwiegen schon in der alten Sprache

die Formen von esse ganz bedeutend, während sie heutzutage

ausschließlich herrschen. Es erübrigt nur noch, die sedere-

Formen in ihrem Zusammenhange anzuführen, damit ihre Ver-

tretung von esse klar zutage trete:

I. ya mas alegre sseyo (App515); ruegote que me digas

dosseyo (App316); contra vos ssey mucho errado (Alf

XI 216); ßi iina vez salliero del solar en que seo

(BOr 103); qua io mal estordida en cordura non seo

(BDuelo L23); en este firme seo (BLoores 95); bien

irada seo . . (BMill L47); seo mal aguisado... (BSig

64); bien seo segurado (BMilag689); en la su merced

seo (BDom757); quando conuosco seo (Alx 2470); 'le-

tal venturo seo i
( lanl L70);

II. sennor, que siedes encerrado (BMill 146); ay Senyor

que en cielo seyes (M Eg 1 075);

IM. quant gran te oro siede en tan poco logar (BLo

lol): el pueblo que siede adormido (KM i---;i 249);
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fablades eommo qui siede en castiello alzado (BDoni

150); qae nunca seye queda (App 505).

IV. quantos aqui seemos (BMill317); quantos aqui sedemos

(BDoni 152);

V. quantos aqui seedes (BMissa 297, BMill 435, BMilag

424); commo seedes, eil quäl estado sodes (BMilag 294);

que delante niy seedes (Alx 2458); quanto vos sedes

nmerta (App 272); cierto sedes (Pal 461);

VI. los angeles que sieden desalados (BMissa 177); que

sieden desmarridos (BDom 303); algunos seen en an-

gostura (Alx 1384).

Damit ist der Indicativ erledigt, und ich komme hiemit zum

ß) Imperativ.

§178. Das lateinische es ist spurlos verschwunden. Seine

Stelle nimmt im Spanischen der Imperativ von sedere ein:

sede, das monophthongisch bleibt und wie f\de > fede > *fee

> fe seine Dentalis verlieren und dann contrahieren mufs, er-

giebt se Alx 60 . . , das im Neuspanischen die einzig mögliche

Form ist. Daneben findet sich in alter Sprache, bis ins

XIV. Jahrhundert herab, u. zw. ungleich häufiger als se eine

an die conjunctivischen Formen von sedere analogisch ange-

bildete Form sey App 138 .
.

, oder auch geschrieben sei BOr
128... (vgl. §133). Möglich wäre auch, dafs sede über see

organisch zu sei wird, wie perdedes > *perdees > perdeis.

§ 179. Wie die IL plur. ind. estis, so ist auch der Plural

des Imperativs este gänzlich geschwunden. Sedete ist an seine

Stelle getreten. Wir erwarten *seede, das nur in der con-

trahierten Gestalt sede Alf XI 2186 erhalten ist. Da aber in

der Verbindung -ede das auslautende -e abfallen mufs, worauf

dann die dadurch in den Auslaut tretende Dentalis tonlos wird,

erhalten wir seet BMissa 143 .. . Wie bei allen Conjugationen

finden sich daneben aber auch zahlreiche Formen mit tönendem

Zahnlaute: seed BLaur 58 .

.
, dann mit Contraction der beiden

Vocale sed Cid 315 und ssed Alf XI 479. Eine merkwürdige

Fenn ist seyt PA 142, in dem aber wohl nichts anderes als

ein Schreibfehler zu erblicken ist.
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§ 180. Der [mperativ lautet als

Singu 1 ar: sede > se, -• [sei]

|
"seede •

| seet
riural: sedeu

, , , ,,

|
(sede)

I
seed sed [ssedj.

; )
i Jonjunci i v.

§ 181. Sicher ist vor allem das eine, dafs die classisch-la-

teinischen Formen sim, sls... den spanischen Producten nicht

zugrunde liegen. Fürs Italienische, Altfranzösische, Provenza-

lische a. s. w. ist vulgärlat *sia, *sias, *siat anzusetzen, dem

it. si;i, afr. soie, prov. sia entspricht. Im Spanischen abej könnte

sia nur über s6a wieder sla ergeben; man vgL via via. die lm-

perfectbildung perde[b]am perdia.., ferner auch bei e: mQus,

inet > mio, mia, Dqus Di"-, desgl. süus, süa suyo, suya,

dergleichen wir mm altsp. seya und neusp. sea mir altsp.

veya und aeusp. vea \ idc.it . so erscheint s^deat als Grund-

lage des spanischen Conjunctivs von ser, was noch durch

die portugiesische Form seja, „das offenbar auf s^dea beruht",

bestätigl wird.

s, 182. Di' 1

I. sing, erscheint als seya A|>|> '_'•'•
1 und Josö

236: (cüö $äya
:
dann als sea Cid 1034.., Josö 136: iLi

= sau. oder ssea All' XI '.mit. Endlich von *siam sia

MEg 117:;.

§ L83. Die II. Person der Einzahl s^dgas ergiebt: seyas

MEg 111. Josö L43: jÄoLä SäyaS\ seas BLaur 12... Auf

scheint zurückzugehen j*^*.^ $iya$ Josö 98, dessen \

blofs orthographischen Werth hat, wie ja in diesem Denkmal

auch bien durch biyän wiedergegeben wird.

§ L84. S^deal isl unverändert erhalten slssedeat FA\ 91;

Abfall der auslautenden Dentalis liegt vur in sedea FAv 68,

ferner findet Bich seya MEg !!•... Josö 138: <=Li säya, oder

rein graphisch i y: seia FAv 26, dann sea *'id 118 .
.

, Josö

138: 'Li s "".
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Auf *siat scheinen zurückführbar zu sein: sia FAv 41,

sya Alf XI 1566, sowie ^ = stya Jose 45, wofür das im

vorigen Paragraph Gesagte gilt.

§ 185. Die I. Pluralis erscheint als scyamos App 206,

Jose 280: ji^Lä = säyamus, sowie als seamos Cid 1942..,

Jose 286: ykJcfUL = säamus.

§ 186. Die IL Pluralis präsentiert sich in verschiedenen

Gestalten. Die ursprünglichste Form scheint seyades App 237 R,

Jose 288 : yifjoLw = säyadäs, oder mit Hiatus seades Cid 108 ..

,

dann mit Ausfall der Dentalis und Übergang des nachtonigen

e in i: seais ES XXXIX, 313, Jose 84: ,jüJlLw = Mais.

§ 187. S^deant ergiebt seyau FJuz 14 oder seian ES

XLI, 423, ferner seant FJuz X, XIII, sean Cid 128... Auf

galicisch- portugiesischen Einflufs zurückzuführen ist der Aus-

laut in seam ES XXII, 277.

Auf *s\ant endlich weist zurück sian FArag 79 . . .

§ 188. Übersicht über die Entwicklung des Conjunctivs:

I. sedeam

IL sedeas

III. srdcat

seya (^Lä = säya)

sea [ssea] (!Li- = säa)

I seyas

( seas

= savas)

sedeat > sedea > seya [seia]

(^Lo = säya)

.sea (fL& = säa)

IV. sedeämus >

Gafsner, Da^> altspanische Verbum

seyamos
(

(

jii.4jLi= säyamus)

|
seamos (JLa\{jz = säamus)

sifum sia.

*S(as > j£.A.ci

= siyas.

*s{a£>sia[sya]

(^-Ä = äiya).
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V. Stil, litis

seyades
l iLvJLi Säyadäs)

seades > seais

»lÜä 5äai§)

| seyan [seian]
\ I. sedeant

l seant - sean [seamj
sidiit > sian.

1 erundium.

S 189. Das Verbum esse entbehrt im Lateinischen eines

Gerundiums. Nach Analogie zu den übrigen Verben müfste

dasselbe neben "esens als *esendum stehen, wie neben monens

monendum steht Wie im Lateinischen so ist auch im Spa-

nischen nicht der geringste Anhaltspunkt für die Annahme

einer solchen Bildung ien, und den spanischen Formen

liegi ausnahmslos sedendum zugrunde. Diesem Lateinischen

Vorbilde am nächsten steht der Latinismus sediendo BMül 382.

Die erwartete lautgesetzliche Form ist se-iendo, das sich auch

thatsächlicb ES XXIII, 412 findet In Analogie au ihm Con-

junctiv. wo y < di vollauf berechtigt ist, findet -ich aber im

ganzen Altspanischen die Schreibung s< yt ndo Cid 2154, Jose

L36: Jüüüö ääyändu. hauchen steht als Eiatusform (vgl.

seemos, veemos) seendo FJuz \.

Wie schon von vornherein anzunehmen ist, wird aber ein

Auxiliare, das meisl proklitiscb gebraucht wird, bei einer so

schwerfälligen Form nicht stehen bleiben, sondern eine Con-

traction vornehmen, und wir erhalten die Form der neu-

spanischen Schriftsprache siendo AlfXI2387.., oder mir ortho-

graphischen Abweichungen syendo ES XLVIH, 246 und ssiendo

AlfXI963. Möglich ist auch, dafe siendo oachvendiendorvender

als Neubildung zu ser aufzufassen ist Vielleicht liegt bloß ein

Schreibfehler vor in seyndo Alf XI 1017.

b) IIa her e.

§ 190. Es versteht sich von selbst, dafs ein Worl von so

eminenter Wichtigkeil und so aufserordentlich häufigen Ge-

brauches, ferner bei dem Umstände, dafs es in vielleicht

aller Fälle, nämlich immer in der Conjugatio periphrastica, pro-
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klitisch gebraucht wird, darnach strebt, die lateinischen, allzu-

schwerfälligen Formen durch einfachere zu ersetzen. Und in der

Tliat läfst die Übereinstimmung der romanischen Sprachen zu

dem Schlüsse gelangen, dafs schon im Vulgärlatein in den

stammbetonten Formen derartige Kurzformen bestanden haben,

so dafs für den Indicativ nebeneinander anzusetzen wären:

habeo *hai

habes *has

habet *hat

habent *hant.

Desgleichen ist für den Conjunctiv nicht von habia[m],

habias, dessen bi erhalten bleiben müTste, wie rabia, rubio,

labio, marrubio zeigen, auszugehen, sondern ebenfalls von

Kurzformen, die mit *hai auf eine Stufe zu stellen, also fol-

gendermafsen anzusetzen sind:

*häya[m|
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In lateinischer Reminiscenz erscheint sehr häufig ÄeCid73...

Wohl blofs auf ein Versehen zurückzuführen ist eh BLaur 28.

Im Nordwesten Spaniens, also wohl durch portugiesischen

Einfiuss, findet sich vereinzelt auch die Form ey Alx 1111,

Cant 637, Don 8 und Hey Alx L87. Denkbar wäre auch eine

Verschmelzung <lrs Auxiliares mit dem Ortsadverb y < ibi,

wie sie Alx 187:

„Del mal sabor que hey aon yos 1" puedo decir
tt

,

nicht ausgeschlossen ist

Ganz unerklärbar wäre ave Pal 865 als I. sing, praes. ind.

oder conj. Zweifellos ist nur. dafs es sich um eine erste Per-

son der Einzahl handelt:

„En ti tengo grant fianca

Que por ser tu seruidor

Maguer so rauy pecador

Ave de Dios perdonanca,"

Jede Schwierigkeit wird sofort behoben, wenn in dem letzten

. was Sinn und Metrum gestatten, das dunkle ave durch

avre ersetzt wird.

§ L92. In der U. sing, haben wir im Altspanischen Dop-

pelformeri. Auf habes gehen zurück aves BLoores L97 und

abes Danz 61. *Has dagegen findet seine Fortsetzung in as*

Dkg (34 . . . Jose 77: jj ai und hos Cid 331 1 R . . .

§ L93. Eabet hat sich bewahrt als an BOr L02. Für

hnlich aber erscheinl hat a Cid 70... Jo&6 17: I a

oder mir anlautender Aspirata Im Cid 12 ...

Erwähnenswert ist hia MEg 325 y ha, wie der Sinn

des Verses deutlich /

„En esta tierra le dizen triguera,

Non hia ave tan cantadera."

Blofs orthographisch ist ya in _*£ — Biya si a Jos6 252,

wo das ehende i d;i^ y nach sich zieht.

§ l'.U. Genau entsprechend dem franz. il \ ;i findet sich

im Spanischen seit den ältesten Zeiten eine starre Verbindung



I. Capitel. Das Präsens. 10 i

von a + y < ibi, die in verschiedenen — allerdings bloss

graphisch von einander abweichenden Gestalten erseheint. Am
häufigsten gebraucht ist ay Cid 674 ...; dann hay MEg 831,

oder ai Cant 80, Jose 165: Jjf = ai und endlich hai Ildf 477.

§ 195. Im Gegensatze zu den bisher behandelten stanim-

betonten Formen gehen die endungsbetonten vorwiegend, ja die

II. plur. ausschliesslich auf die ursprünglichen vollen Formen

zurück. Habemus erscheint demnach im Spanischen als ave-

mos Cid 123 ... oder als kavernös BOr 10 ... In lateinischer

Reminiscenz zeigen vortonig b für v abemos Cant 42, Jose 15:

(jikyolof = abämus und kabemos BMissa 189 . .

.

Die Kurzformen, über deren muthmassliche Entstehung

schon im § 190 gesprochen wurde, sind emos BMissa 94,

FGonz 101 und h&mos Alf XI 99, FGonz 603, FP 48, Quij

X, 3, ESI, 12.

Temos Alx 407 ist wol nur verschrieben für hemos.

§196. Habetis ergiebt avedßs Cid 155 ...; havedes Ildf

165 ...; abedes Danz 4, Jose 17: (jitabt = abädäs; habedes

Ildf 369 R. Natürlich fällt dann in einer weitern Epoche auch

bei diesem Yerbum die nachtonige, intervocalische, secundär-

tönende Dentalis aus und dann verwandelt sich das nachtonige

e in bekannter Weise in i: aveys FGonz 533, jioGf = abäis

Jose 17; habeis ES XXXIX, 301.

Von der Stufe *avees aus konnte eine Vereinfachung auch

in der Weise eintreten, dafs die beiden Vocale wie vees > ves

zu aves contrahiert wurden. (Vgl. § 129.) Es liegen die fol-

genden Formen vor: aves Danz 67, Pal 326, (J*0
= abäs

Jose 240, und vielleicht auch abes Danz 61, sofern das nicht

ein Singular ist. was bei der Personenvermengung der betref-

fenden Strophe nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist.

£ 197. In der III. Person Pluralis haben wir wieder

Vertreter der vollen, wie der Kurzform. Habent > aven

BLoores 169. Daneben sind die Producte von *hant > ant

FJuzVIII; an Cid 9 . . ., Jose 31: $ = an; hau Cid 389 R.
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Yiiii Cid 512 ist v.n trennen in y hau. denn ganz richtig

sagt der Herausgeber, in dem Verse

„Sos caualleros yan arriban^

sei .. la y adverbio de lugar, que significa aM, esto es „sus

caballeros aqui Uegan 6 tienen arribanza."

§ 198. Übersicht über die Entwicklung des Endicativs

Präsentis \<>n hab

</,„/- l«(l. = e)[te]

I ,-y [li.y|

hos ; ;i- (ji! a§) [Aas]

*Äa/ ; , (I = a) [ha]

h<it ivi ay [hay, ai i^J

= ai), hai]

In ums (?) emOS \h< HK>s\

II. //'//« s aves [abes]

III. habet : • ave

IV. ftafr ums : anmos [have-

mos, abemos (,jiucljf =
abämu§) habemos]

\'. ftafr lis avedes [havedes.

abedes (j*»ft>Uf = abä-

däs) haltiMlcs]

; e .-f (= aliäis)
aveys, jäj

habeis

aves (<äLjI abä§)

VI. habent aven //<>/// ant an
( ..] an)
(ö1

|//////|

/9) Imperativ.

§ L99. Der lateinische Imperativ habe, habete ist im Spa-

nischen erhalten; irgendwelche Kurzformen vermag ich nicht

Qachzuweisen.

100. Der Singular erscheinl als av( MEg 5 16. Die

Dcuspanische, in <I<t Orthographie starb latinisierende Form

lautet habe.

§ 201. Zahlreicher und mannigfaltiger sind die Belege

für den Plural. Habete aveck All M l 191 . dann mit Ai>-

i.ill des auslautenden o mul Verhärtung der Dentalis: avct
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App 193 oder habet Ilclf 518. Den Fällen mit tonloser Den-

talis halten diejenigen auf tönende ungefähr die Wagschale:

aved Cid 3601; abcd Danz 33; habed Oant 333. Gänzlicher

Abfall iles Zahnlautes liegt endlich vor in ave CrE 33.

§ 202. Übersieht.

Singular: habe > ave (nsp. habe)

_. , . , , favet [habet]
Plural: habere > avede > f , r , , , 7 „ > ave

laved [abed, nsp. habed\

y) Conjunctiv.

§ 203. *Haya(m) ergiebt aya Cid 179 R ... oder ha /ja

Cant 154 ...

§ 204. *Hayas der II. sing, erscheint im Spanischen als

ayas MEg297 . . . Jose 86: yäo! = ayas, als haijas lldf 43 . . .,

endlich als aias BMilag 293.

§ 205. Die III. Person der Einzahl *hayat hat sich mit

der auslautenden Dentalis erhalten in aiat Gl 146; die gewöhn-

lichste Form ist aya Cid 870 ... Jose 281: ^f = aya, oder

Itaija BDom 112 ... Ferner rindet sich aia FAv 39 ..., end-

lich haia BDuelo 23 R ...

§ 206. Die I. plur. *hayamus ist erhalten als ayamos

Cid 1956 ... oder hayamos lldf 1025 ...

§ 207. *Hayätis liegt vor in ayades Cid 205 ... haya-

des Ilclf 770 R ... aiades BMilag 532. Äydes Cid 880 dürfte

wohl nur als corrunrpiertes ayades anzusehen sein. Im Xeu-

spanischen lautet die Form natürlich hayais.

§ 208. *Hayant der III. plur. ergiebt ayant FJuz XII,

meistens aber ayan Cid 2330 . . . oder hayan FC 31 . . . Da-

neben findet sich auch die Schreibung aian BDuelo 96 . . .

In einer Urkunde aus Valladolid endlich steht auch die Form

aiam ES XXXVI, 224.

§ 209. Es erübrigt nur noch eine tabellarische Zusam-

menstellung sämmtlicher Conjunctivformen

:

I. *haya(m) > aya [haya]

IL *hayas > ayas (yioi = ayas) [hayas. aias]

III. *hayat > aiat > aya (^f = aya) [haya, aia, haia]
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IV. hayamus > ayamos [hayamos]

V. hayatis . ayades hayades, aiades]:> *ayaes hayais

VI. *hayant > ayant > ayan [hayan, aian; aiam].

<$) Gerundium.

§210. Lateinisches habendum hat sich in correcter "Weise

entwickelt zu aviendo Cid 1079 ... Alle übrigen feist durch-

aus orthographischen Varianten — und es sind deren nicht

wenige — sind mein- oder weniger latinisierend, sei es durch

ihrung der anlautenden Aspirata oder des vortonigen tönen-

den labialen Verschlußlautes , oder sei es, dafs der Hochton-

vocal monophthongisch verbleibt Wir finden: haviendo ildf

215 ...; havymdo ES XLVHI, 245; abiendo BLoores 17 ...:

habiendo BMill 25 ...: endlich habendo ES XU, 351.

§211. Als bemerkenswert sind jene Gebilde zu bezeich-

nen, die ihren Ausgangspunkt nicht im Präsens-, Mindern im

Perfectstamme genommen haben; diese Formen sind natürlich

nur vereinzelt und stammen beide aus dem XIV. Jahrhundert:

oviendo Pal 1107, Jöüol = ubiyändu Jose" ?6.

ci Sapere, vulgärlateinisch *sapere.

£212. "Sapere folgt in allen romanischen Sprachen dem

Beispiele von habere, und aus diesem Grunde ist seine Behand-

lung unmittelbar nach der seines Vorbildes wohJ gerechtfer-

[m Französischen stehen nebeneinander avoir : savoir, ai :

sai(s), avons : savons, avez : savez; avais : savais und in allen

übrigen Personen, eus : sus, aurai : saurai, eu : >u. desgleichen

im Italienischen In;, hai, ha, hanno : sq, sai, sa, sanno.

§213. Lautgesetzlich mufs sich Intervocalisches p sowohl

vor als nach dem Tone zu b erweichen: abeja, cabestro, cebolla,

recebir, obispo, Babor; tenabe, Boberbio, cabo, cuba (cupa),

lobo, riba.

In wieweit nun die Entwicklung <\^< Verbums organisch,

wo analogisch ei, das soll im Nachfolgenden dargelegt wer-

den, [ch beginne meine Untersuchung abermals mit dem

«) I od loa tiv,

II l Da In wie wir im § L90 gesehen haben, erhalten

bleibt, können wir analogisch auch für lat pj ein spanisches
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*pi oder
:;:

bi erwarten, so dafs wir fürs Spanische theoretisch

anzusetzen haben:

:;:

sapeo > *sapio oder *sabio, eventtiell *sepo

*sapes > sabes

*sapet > sabe

*sapenms > sabemos

*sapetis > sabedes

*sapent > saben

§ 215. Die I. sing, ist in der erwarteten Gestalt nirgends

nachzuweisen. Sämmtliche auffindbaren Formen sind Analogie-

bildungen zu (h)e oder dessen Nebenform (h)ey, im Jose aber

ist in einem Falle Angleichung an die übrigen stammbetonten

Formen zu finden, während Anbildung an f^ auch in diesem

Denkmale sonst Regel ist.

Analogiebildungen zu he, also einem lateinischen *sai ent-

sprechend, ist se Cid 220 ... Jose 111: Li = sä. Leone-

sischen Ursprunges ist sey (nach he)r

) Alx 38.

Ganz vereinzelt steht endlich ^_*£ = sabu Jose 251, offen-

bar nach sabes, sabe, saben gebildet.

§ 216. Über die IL sing., sowie über die III. plur. ist

nichts zu bemerken; die Formen lauten von den ältesten Zei-

ten bis auf den heutigen Tag sabes (App 101), sahen (Cid 549).

Dafs daneben auch sabent Cid 1174 und ssaben Alf XI 659

zu belegen sind, ist in keiner Weise merkwürdig.

§ 217. Die III. sing, erscheint durchaus in der erwar-

teten Form sabe Cid 328 R. Sapet Gl 26 ist ein offenkundiger

Latinismus, und sepe Pal 1169, von zweifelhafter Sicherheit,

aus dem Conjunctiv in den Indicativ verschleppt.

§ 218. Die I. plur. ist allgemein sabemos Cid 124 . .

.,

das im Jose (16 R) als ^p^olLi = sabämiis erscheint. Save-

mos ES XLVIII, 251 gestattet den Schluss, dafs schon zu jener

Zeit die Aussprache von silbebeginnendem, intervocalischem b

und v identisch gewesen. Dafs endlich sabiemos FJuz 174,

wofür alle andern Handschriften sabemos aufweisen, einem

blofsen Schreibfehler zuzuschreiben, ist bereits im § 128 gesagt

worden.
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§ 219. Ganz correct lautet die II. Person der Mehrzahl

sabedes Cid 2224 .... das natürlich später als sabeis ES XU,

424, Jose 251" ^jioLLi == sabäü erscheint

Sabes ES L, 486 ist auf die schon mehrfach erwähnte Art

entstanden.

§ 220. Als Schema des Indicativs ergiebt sich somit:

I. *sai >
J

se ^ ^ ^[]
: sapo > sabu = 1^

[sey

1 1. sapi s sabes (jäULä Sabää)

III. *sapet (sapet) ; sabe ( L~^ sabä); *saipet sepe

IV. *sape?nus > sabemos [savemos] (ji^cLui labämus)

I

sabeis (j^Iaxö =
sabes Säbai§)

VI. sajii nl Mihi nt ; sahen (ssabenj.

[mperativ.

§221. Da das ganze Verbum schon in vulgärlaieinischer

Zeil von der lat. III. in die II. Conjugation übergetreten ist,

ist natürlich auch der [mperativ sape, sapite durch sape,

sapete ersetzt worden.

£ 222. Demgemäss lautet der Singular völlig correct sabe

Cant 117.

§223. Für den Plural hat sich sabete [ldf 526 als halb-

gelehrte Form erhalten. Sonsl wechseln im Altspanischen das

correctere sabet Cid 572 und sabed Cid 2125, neben welchen

auch ssabet MJSg 811 und ssabed Alt XI 1122 nachzuwei-

sen sind.

Sabent Cid '»11 wurde bereits in § 1 1<> als eine durch

im Versehen entstandene Form bezeichnet.

§224. Es ergiebl sich also die folgende Übersicht:

Si ii g ii Lar: sapt sa be

|
sabet [ssabet]

Plural: sapete
sa bed [ssabedj.
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y) Conjunctiv.

§ 225. Der Conjunctiv von sapere ist eigene Wege gegan-

gen. *Sapia(m) ist über *saipa zu sepa geworden, also haben

wir fürs Hispano-Romanische anzusetzen:

* saipa

* saipas * saipamos

*saipat *saipates

* saipant

§ 226. Die I. Singularis erscheint ausschliefslich in der

Form sepa ES XXXIX, 300 ...

§ 227. Ebenso weisen die Texte für die II. sing, aus-

nahmslos auf: sepas MEg 1140 ..., Jose 206: jioÜ; = säbba§.

§ 228. Beinahe ausschliesslich ist auch die Form der III.

sing, sepa Cid 386 . . . Deutliche Anlehnung an den Indicativ

liegt vor in zwei Fällen leonesischen Ursprunges: saba FJuz

VIII, ES XXXVI, 239.

§ 229. Als einzige Form für die 1. plur. ist zu belegen

sepamos App 166 ...

§ 230. Die IL plur. zeigt dagegen wieder Doppelformen.

Auf *sapeatis geht zurück sepades Cid 307 .... Jose 198:

(jiljoLw = säbbadds.

Wie neben metedes metades, so steht auch neben sabedes

sabades Alx 772. ES XXXVI. 242, XXXIX. 340, das letzte-

nial in einem asturischen (aus Oviedo), sonst immer in leone-

sischen Denkmälern.

Die neuspanische Form ist natürlich sepais.

§ 231. Am mannigfaltigsten sind die Formen der III. PIu-

ralis. Die ursprünglichste Form ist sepant ES XXXIX, 349,

die häufigste aber sepan Cid 145 . . . Blofs orthographisch

weicht davon ab seppan ES XLV1II, 236. Im Galicischen

erscheint die Form als sepam ES XXII, 273 in einem Register

der Bona Tudensis Ecclesiae aus dem Jahre 1279.

Eintlufs des Indicativs liegt vor in saban ConcC 55, ES

XXXVI, 239, XLI, 121.

Sabiam Don 1 zeigt die eigentlich zu supponierende Er-

haltung von bi und dazu die galicisch-portugiesische Endung.
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§232. Das Gesagte zusammenfassend, erhalten wir für

den Conjunctiv Präsentis von saber das folgende Schema:

I. *sdpea[m] : • sepa

II. sdpgas sepas 'jiioLi - §äbba§).

III. *sdpgat sepa; anal. saba.

IV. *sapeämus > sepamos.

V. sapgätis > sepades (JitjoUy = sabbadä§) > sepais

anal, sabadi

VI. *sdpeant • sepant - sepan [seppan, sepam] anal, saban;

sabiam.

cf) Participium Präsentis.

§ l':53. In zwei Fällen hat sich das Participium Praesen-

tis erhalten: einmal im XIII., einmal im XIV. Jahrhundert

Die Form ist correct: sapente > sabiente BMilag 652, Canl s ir> R.

Was die Bedeutung betrifft, ist sie in keinem Falle eine rein

participiale: hier haben wir adjeetivischen Gebrauch:

„Vino donna Kniirina con la mi vieja sabiente",

d. i. „mit meiner klugen, verständigen Alien".

Im ersteren Falle dagegen halten wir klar und deutlich

passiven Gebrauch:

..<) qua! lealtad traes, sabiente la fare u
,

wo sabiente für conoeida bekannl steht

t) Gerundium.

§234. ; Sapendum Isl in der spanischen Literatur in ver-

schiedenen Gestalten wiederzufinden. Das p isl noch erhalten

in sapiendo Gl L6. Die gewöhnlichste, auch ueuspanische Form

hingegen zeigt die erwartete Erweichung des p • 1>: sabiendo

Alx L687 R ..., sowie sabyendo FGonz 262. Als Gerundium

unverständlich isl sapiento <M II!'. Es wird da wohl ein ge-

schlechtig gewordenes Participium Prjaesentis vorliegen, wie

wir einen solchen Fall schon im § L62 gesehen haben.

§ 235. Aneli bei diesem Verbum enthalt das Poema <le

Jose rin vom Perfectstarame gebildete Gerundium: joLaa-A

"IiIii i/n min (250).
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d) Capere, placere.

§ 236. Da diese beiden Verba im Conjunctiv Präsentis

die Attractiou des i in den Stamm mit sapere gemein haben,

sullen sie an dieser Stelle behandelt werden.

§ 237. Wie *säpeat über *saipat zu sepa wird, so capiat

über *caipa zu quepa Ildf 691, Cant 209 R. Dies die einzigen

altspanischen Belege.

Im Xeuspanischen wird der ganze Conjunctiv in der Weise

durchgeführt:

quepa

quepas quepamos

quepa quepais.

quepan

Wie capiat > quepa so ergiebt auch capio > quepo, so

dafs wir als Schema des Indicativs erhalten:

quepo

cabes cabemos

cabe cabeis.

caben

£ 238. Diesem Beispiele folgt auch das durch seinen An-

laut als nicht organisch gebildet charakterisierte placer. Pla-

ctat > *plaica > piega.

Merkwürdiger Weise ist der Kehllaut trotz der Attractiou

tönend geworden, ein Lautvorgang, den wir beim labialen p
vermissen: plega Cid 282 ... Daneben findet sich auch als

sicherer Conjunctiv plegue ES XLYIII, 256, das scheinbar der

A-Conjugation angehört. Morel-Fatio erklärt in seinen „Notes

de lexicologie espagnole" (Bomania XXII, 486— 487) die Form

folgendermafsen: „A mon avis, la frequence de l'expression

plega ä Bios et la confusion qui a pu s'etablir parmi les ille-

tres entre ce plega et le plega, doublet vulgaire de prega,

derive de precat ont fait perdre de vue le rapport entre plega

et placer, et niotive la „croyance" ä un infinitif plegar: d'oü

plegue."

Eine Handschrift Berceos zeigt als III. ^hxT.plagan Missa 81,

das auf ein lat. *placant zurückgeht. Es liegt hier — vor-

ausgesetzt, dafs wir es nicht mit einem Schreibfehler zu thun
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haben entweder eine Contammation von placen + plegan

vni-. oder der gelehrte Dichter hat an lat placare gedacht

Endlich liegt im Don Quijote noch eine Form praxga vor

i\. 3), die ich schon in §93 behandelt habe.

Im NTeuspanischen ist das Verbum defectiv. Im [ndicativ

ist nur die III. sing, gebräuchlich und im Conjunctiv bestehen

nebeneinander plegue and plega, seltener plazca (Sauer, 383). —
In der letzten Form haben wir offenbar eine Inchoativbildung

zu sehen.

e) Stare, dare.

§239. Star«'. \Iat. "istare isl im Spanischen zu ganz be-

sonderer Bedeutung gelangt, da es wenigstens in neuerer Zeit

esse in vielfacher Beziehung zu ersetzen berufen ist Die neu-

spanische Grammatik lehrt, dafs dieses eine «lern Subjecte cha-

rakteristische, jenes eine demselben blofs zufallig oder vorüber-

gehend innewohnende Eigenschaft bezeichnet

«) Indicativ,

§ 240. Im Vulgärlateinischen wurden die 1. Personen

Singularis do, sto durch K dao, istao "dau, istau ersetzt

Sonst wurde bei stare natürlich überall ein prosthetisches i

eingeführt, so dafs wir von folgenden Formen auszugehen haben:

dao 'lau istao istau

das istas

dal istät

damus istämus

datis i- ;

danl istant

§241. Da betontes au im Spanischen in Erbwörtern als

o erscheint: oro, oso, col (caule), cosa, hoz (fauce), poco pobre,

poso, toro..., muls \ lat. dau, istau der I. sing, als do, estö

erscheinen. Dies sind auch thatsächlich die Formen, die bis

ins \IY. Jahrhundert herab herrschen. Es findet sich: do

Cid 250 and estö Cid 2855 R.

Nach dem Vorbilde von bo, «las im £IV. Jahrhundert zu

wird, geht am dieselbe Zoit das gleichfalls monosyllabische

do in doy über: FGonz45 ..und pätei jchliefst sich ihm dann
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auch das dritte Verbum mit betontem auslautendem -6 an.

Als erstes Beispiel finde ich estoy QuijVI, 2.

Endlich in dou Don 4 liegt die portugiesisch -galicische

Form vor.

§ 242. Die IL sing-, lautet ausschliefslich das Cid 632..,

sowie estds Cid 8 . .

.

§ 243. Auch die Entwicklung der III. sing, entspricht

vollkommen den spanischen Lautgesetzen. Dat > dat Gl 87,

> da Cid 1176 .., Jose 95: o = da, sowie estd Cid 294, Jose 111:

c^f-g = estd.

In den Glossen (Zeile 87) rindet sich endlich die Form

danat, in der ein blofses Versehen zu erblicken ist.

§244. Die I. plur. lautet correct damos Cid 196 .
.

; esta-

mos App 205 . . . Daneben findet sich stamos Alx 1837:

„Que nos e nostro rey |
stamos tan afrontados"

in einem Verse, der nichts beweist, da die fragliche Form

unmittelbar nach der Cäsur sich befindet, wo eine tonlose

Vorschlagssilbe nicht ausgeschlossen ist.

§ 245. Unsern Erwartungen völlig entsprechend ist die

IL plur.: dades Cid 2097 . . , Jose 198: JjJöö = dadds, sowie

cstades Cid 271 ..

.

Die neuspanischen Formen lauten natürlich dais, estais

über *daes, *estaes.

§ 246. Die III. plur. ist correct dan Cid 434 R . . . und

estdn Cid. 305 R . . .

Dant Alx 1456 geht sicher auf einen Schreibfehler zurück,

der sich in dem Falle wegen des Folgens des Adjectivums

grant leicht erklärt.

§ 247. Das Schema für den Indicativ Präsentis dieser

beiden Verba hat demnach zu lauten:

I. do > doy [dou] estö > estoy

IL das estds

III. dat > da (3 = da) estd (o^älu = esta)
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§ 254. Die weitaus vorherrschende Form der III. sing,

ist de Cid 2127 .., ebenso este Pal 454.

Daueben erscheinen im Leonesischen (mit Ausschlufs des

Alexanderliedes) auch die Formen die ES XXXVI. 234, ConcC

70, ConcL 115; estie FA 44, sowie diu FOv 9. FJuz XIV, ES

XXXVI, 244, ConcL 31 und estia ConcC 67.

Hier mag ursprünglich in Anlehnung an die E-und I-Verba

eine Weiterbildung auf -a stattgefunden haben, wo dann *dea

*estea regelrecht dia estia ergeben mufs. Dafs sich aber

diese conjunctivischen -ia-Formen in ihrer völligen Isoliertheit

nicht halten konnten, liegt auf der Hand, und es standen zwei

Wege offen, anstelle der vereinzelten häufigere Bildungen zu

setzen. Einmal wäre Anlehnung an sea, vea ... möglich, dann

kann aber auch — wie im Imperfectum — das viel häufigere

-ie anstelle von ia treten und wir wären wiederum bei die.

Dafs sich estar in diesen Wandlungen dem dar anschlofs, ist

bei der sonstigen Identität der beiden Verba nicht auffällig.

§ 255. Die I. und die II. plur. ergeben lautgesetzlich

den tos Cid 192, estemos Cant 658 R, sowie dedes Cid 138 und

estedes Cant 1454 R und weiter natürlich deis, esteis (Danz

67 esteys).

§ 256. Die LH. plur. endlich erscheint wieder in ver-

schiedenen Gestalten. Die gebräuchlichsten Formen sind dent

FAv 120 > den Cid 1382... und esten FG 29.

Daneben erscheinen im Leonesischen wieder zahlreiche

-ie- und -ia-Formen: dien FJuz XV, ES XXXVI, 233, ConcL

91, sowie diun FOv 120, ES XXXVI, 239, ConcL 42 und

estian ConcL 25.

Eine ganz vereinzelte Form ist dein ES XXXVI, 222, ein

Schreibfehler.

§ 257. Es obliegt mir nur noch eine Übersicht über die

Entwicklung des Conjunctivs zu geben:

I. de

IL des

III. de [dia, die]

1

• ,i i'- aar , 1 las altspanische Verbum.

este

estes

este [estia, estie]
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IV. demos

\ . dedes dees : <1< is

VI dent den [dian, dien]

esti mos

estedt steys]

estfew [estian].

Pari i'i pium Präsentis.

§ 258. Ein Participium von dar nachzuweisen bin ich

aicht in der Lage; Stare bietet estante Alx 2197 1? and esiant

PA 69.

f) Gerundium.

§259. Dandum giebt natürlich dando <"nl 140 R; für

standum erscheint estando Cid 351, Jos6 12: jujc^'f isla,,, in,

daneben auch stando < rl 76.

t) Facere.

§ 260. Recht schwierig und verwickelt ist die Geschichte

dieses hochwichtigen Verbums, nicht nur im Spanischen, sondern

in allen romanischen Sprachen. Die eingehendste Behandlung

findet dieses Verbum in der bereits citierten grofsen Abhandlung

(inst. Rydbergs, Le developpement de facere dans les langues

romanes. Paris 1893. Allein auch diese Arbeit vermag nicht

volle Klarheit zu bringen, und deshalb sei ein neuer Versuch,

die Entwicklung von facere aufzudecken, unternommen.

§261. Die classischen Formen von facere sind fürs ibe-

rische Volkslatein in folgender Weise anzusetzen:

facio

facis Eäcimns

facit fäcitis

facent

Dafs wir mit diesen Formen unser Auslangen nicht durch-

aus finden werden, sollen die folgenden Paragraphc zeigen.

tt) tndicativ.

£ 262. Die I. Bing, erscheint ausschliefslich als fago Cid

95R.., Josö l": *i /"!/'" oder später mit dem bekannten

Wandel I h: hago FP66. Dafe diese Formen nicht die ri

rechten, organi chen Vertreter des lateinischen facin sein können,

wurde bereits im §93 ausführlich erörtert, denn focjo könnte



I. Capitel. Das Präsens. 115

nur *fazo ergeben, das aber in der gesammten spanischen Lite-

ratur nicht ein einzigesmal nachzuweisen, wühl aber im Por-

tugiesischen bis heute als faco erbalten ist. Nichts wäre nun

einfacher, als nach dem Vorbilde von facis. facit. *facent auch

ein hispanoromanisches *faco anzusetzen, doch läfst sich für

eine solche Form auch nicht der geringste Beweis erbringen

Wahrscheinlicher dagegen ist, dafs dices, dice, dicen, digo;

yaces, yace, yacen, yago; duces, duce, ducen, dugo auch zu

faces, face, facen ein fago bewirkten.

§ 263. Ganz correct entwickelt ist die IL sing. Dieselbe

lautet faces App 168 ..., neben welchem sich häufig die fol-

genden orthographischen Varianten finden: faxen App 161 ...;

fases Cant 174 . . . und endlich haxäs = \jA'y& Jose 214 und in

neuerer Zeit haces Quij XXXIII, 4.

§ 264. Die III. Person des Singulars hat ihre Behand-

lung schon im § 126 gefunden. Xur der Vollständigkeit wegen

sei hier eine kurze Wiederholung angebracht. Die erwartete

Form ist fax Cid 2419 E und fas Alf XI 385, neben denen

sich analogisch face Dkg 48, facet Gl 173; faxe Cid 139, fase

Alf XI 384. kaxe Alx 1129, kace Quij I. 1 rinden.

Auch über fay Cant 1440 wurde bereits im § 133 ge-

sprochen. Eine vlat. Nebenform *fait (Rydberg pag. 121) ist

wohl ausgeschlossen.

§ 265. Die älteste Form der I. plur. ist femos Cid 1103

(ausschliefslich), BLaur 76, ES L 427, das auf fäcimus in sei-

ner ursprünglichen Betonung verweist (vgl. frz. faimes). Es

wäre also folgender Entwicklungsgang anzusetzen: fäcimus >
*fagimos > *fayimos > *faimos > femos.

Frühzeitig, im XIII. Jahrhundert erscheint daneben schon

far-emos BLoores 220 ... mit seinen Varianten faxemos BMissa

140 ..., fasemos Cant 745 ... und hacemos ES XIII, 404.

Die Entstehung dieser Form geht möglicherweise in die

hispanoromanische, eher aber erst in die altspanische Zeit zu-

rück, indem dort nach dem Muster von z. B. yacer : yacemos,

placer : placemos . . . auch zu facer ein fac^emos gebildet wurde.

§ 266. Die einzige Form des Cid und des Libro de Appo-

lonio für die II. plur. ist feches Cid 896, 2030, 2151, 2194,

8*
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0, App 604, BLaur 87, L04, BDuelo L00, BDom 511, das

meines Erachtens auf fäcitis > *factis direct zurückgeht Bier

wäre die Synkope im Gegensätze zu facimus deshalb eingetre-

ten, weil <lie Verbindung et, auch primär, recht häufig, cm

aber meines Wissens nur in *facmus vorläge. Die Entwick-

lung vmii *factis - feches wäre also ganz analog derjenigen

vi. u facta > fecho.

Wie dann später facemos an die Stelle von femos tral

erscheint um die Wende des XII. und Xlil. Jahrhunderts neben

feches facedes ROrSOR... mit seinen orthographischen Neben-

formen, fapedesVeE L8. .., faxedes BDom 504 R ... Jose 273R:

yffolys = faxädäS }
fasedes Alf XI 111.'! II .... hacedes ES

XIII. 409. Auf dm- Band liegt, dals sich hacedes über *ha-

weiter entwickelte zu (jäoLff haxäü Jose 265.

Neben den nunmehr genannten Formen findet sich noch

feytes ES XLVIII, 236 in einer Urkunde aus Barbastro, in

der aragonesischen Provinz Huesca. Dieses feytes steht neben

dem portugiesischen feito wie spanisch feches neben fecho.

Besonders auffällig sind zwei Formen des Jos6. jäoü

= fäis (83) vergleicht sich dem im vorigen Paragraph behan-

-. -

delten femos wie sois dem somos; in »Li fax (82) vermag

ich nur eine Verstümmelung zu erblicken, <la der betreffende

>^Jyy ijV^'^ u*-^-'
vLst^

-

(JäULjyJ

„däziyalää kä fäz lukas" dääin kuidadu"

in der Ausgabe von Sanchez-Janer folgendermafsen lautet:

„Dijoles Zaliha: £que faecs, locas, de sin cuidado . ..?
u

§267. Die III. plur. *facent ergiebt correel facent FJuz

VIII. X: facen Gl 102...; faxen Cid 285 ... Josö 292: ^(Lj

fii.iin; fasen CrR 51 ...; ffasen .\lf.\l L09 und neuspa-

nisch //'/" ii '.'inj 1 . 1

.

68. Wenn wir das in den §§ 262 -<<• G isam-

menfassen, erhalten wir für die Entwicklung des [ndicativs

Prä entis von facere die folgende Tabelle:
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§271. Die gebräuchlichste Form des Plurals i>t *fac6te,

wie bei allen Verben der lat III. ConjugatioD in Anlehnung

im die Pluralformen der Imperative der übrigen Conjugationen

analogisch neben *face gestellt. Dieses "fachte spiegelt sich in

den folgenden, recht mannigfachen Formen, in lautgesetzlicher

Weise wieder: facet App 177; faxet App 177: (fjfaset Alf XI

111. oder mit tönender Dentalis: faced ASab 73; haced ES

XLI, 174 (die Form der neuspanischen Schriftsprache); fazed

Cid 452; j>l>j = faxdd Jose 273; j»M = axäd Jose 1 und

(ßfased Alf XI 123.

Berceo kennt noch die ursprünglich -lateinische Form fäcite

> *facte, die er als fech Mill 277, töilag 863 wiedergiebt, wie

auch lacte, nocte noch im Cid Lech und noch law

Der Cid endlich zeigt einen dritten Typus, der lateinisches

*faite voraussetzen liefse, seine Entstehung aber wohl sed

seed, das im Poema de! Cid zehnmal vorkommt, verdankt

Form ist fed Cid 2630 oder fei Cid 2108, ROr L52.

§ 272. Die Übersicht über den Imperativ von facere hat

also ZU lauten:

Sing. *face :
• faz [fas], neusp. haz

fais ; fes

fay nach tray.

Plural, fdciti facte : fech

I facet, fazet (f)faset,

Ifaced, fazed
(dLj fezäd) (ftfased, ^

)

azäd, nsp. haced

fed und fet Dach sed.

1 SoDJuncI i v.

§273. Lateinisch faciat sollte, wie face. "fazo, faza

ben. Diese Form findet sich aber nur im asturischen Fuero

de Aviles 21. Im übrigen liegen für den Conjunctiv aus-

schliefslich Formen vor, die der [. Singularis fago entsprechen,

n ich mich darauf beschränken kann, die Formen dei

einzelnen Personen mit ihren Varianten blofe aufzuzählen und

je mit dem ältesten Beispiel zu belegen.
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I. faga Cid 22."); /fa^ci Alf XI 17«; haga Quij X, 2;

IL fagas App 171; Inagas BDuelo 98;

III. faciat Gl 42; /r/</a Cid 1910; haga FP 69;

IV. fagamos Cid 1128; hagamos Quij X. 3;

Y. fagades Cid 195; fagais ES XXXIX, 313; nsp. hagais\

VI. /agwwri FJuz XI; /fl^aw Cid 3483; fca#arc ES XIII, 409.

§ 274. Zu Bemerkungen Anlafs giebt nur /"es BLaur 10,

das nach seiner Umgebung in deutlicher Conjunctivfunction

sich befindet:

„Ruegote, mi amigo,
jj

por Dios e karidat

Que recibas mi ruego
|j
e fes esta bondat,

Que nie des estos clerigos
|
por en esta cipdat."

Wir haben es hier mit einem durchaus nicht seltenen Ge-

brauche zu thun: Verwendung des Imperativs anstelle eines

Conjunctivae

d) Participium Präseotis.

§ 275. Nur ein Text zeigt noch Spuren des lat. faciente

> fasiente Cant 227 R, 1583 R. Was die Function anlangt,

ist dieselbe im zweiten Falle noch halb und halb partieipial

:

bien fasientes = Gutes thuend, wohlthätig, im ersten Falle

aber rein adjeetivisch und zwar mit einer merkwürdigen Wand-
lung in der Bedeutung. Der Vers lautet:

„Iba lidiar en campo
||

el caballo fasiente",

wo fasiente, wie schon der Herausgeber im Vocabulario gene-

ral angiebt, die Bedeutung von valiente, poderoso zu haben

scheint.

e) Gerundium.

§ 276. Das Gerundium faciendum erscheint häufig, immer

in correcter Lautgestalt. Wir finden: fagiendo App 42 . . .;

daneben als orthographische Varianten faziendo Cid 1892 . . .,

fasiendo Alf XI 269 . . . und endlich die neuspanische Form
haeiendo Quij VI, 4.

§ 277. Xicht unerwähnt soll zum Schlüsse der äufserst

häufige substantivische Gebrauch von facienda, Aufgabe, Unter-

nehmen bleiben, eine Form, die wohl einem Neutrum Pluralis

von faciendum gleichkommt. Ganz besonders oft kommt das

Substantivum im Poema de Alexandre vor.
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1
!«'. \ ädere, am bi tare.

§ 278. Von Ire, dem gebräuchlichsten lat Verbuin des

Gehens, ist wenig ins Spanische gedrungen. Vom Endicativ

Präsentis sind eo, rs, it. eunt, vom [mperatn der Singular,

dann der ganze Conjunctiv und das Participium Präsentis

mite: :i. Erhalten sind also blofs die I. und II. plur.

Endicativi imus, Itis, der Plural des [mperativs Ite. Bewahrt

isl ferner ein Gerundium, doch können wir als Grundlage der

spanischen Formen nicht das classische eundum ansetzen; wir

müssen vielmehr von einer den übrigen Gerundien der lat.

IV. Conjugation angeglichenen Grundform *iendum (schon im

classischen iens vorbereitet) ausgehen.

§ 27!). Mehr Lebenskraft entfaltete das nahezu synonyme

vaderi wandern, schreiten, wandeln. Von diesem Verbum

hat sich der ganze Endicativ, der Singular des Emperativs, so-

wie der ganze Conjuncti\ erhalten, wenn auch die classischen

Formen: vado, vadis, vadit..; vade; vadam, vadas, vadat...

schon im Vulgärlateinischen durch Kurzformen so sehr in den

Hintergrund gedrängt wurden, dafs die äufsersl spärlichen

lautgesetzlichen Vertreter der ursprünglichen Formen wohl mit

Grund als spanische Latinismen bezeichnet werden könnten.

Stehen und Gehen sind zwei Begriffe, die nur einander

äufserst nahe verwandt sind, i-t das zweite ja vom ersten be-

dingt, oder nach anderer Auffassung das eine da- contra-

dictorische Gegentheil des andern. So isl es -ehr leicht mög-

lich, dafs vadere von istare beeinflufsl wird und nach "istao,

i tas,
:;

i-t;d ein ' van. ;:

\ as,
:

val bil<

Wenn dann einmal diese Kurzformen den Endicativ ganz

erobert haben, ist zu vermuthen, dal'- auch der Emperativ, d< r

ja mit dem Endicativ in so naher Beziehung steht, nicht -eine

alte, volle Form bewahren, sondern ebenfalls eine Kurzform

annehmen wird, die fürs bispanische Vulgärlatein als vae

"der vai anzusetzen i>t.

Für den Conjunctiv endlich haben wir wohl auch schon

in vulgärlateinischer Zeil Abbildung an : ha\ajm|. "hayas,

hayat anzunehmen, mit dem vadal als oft gebrauchtes Modale

die häufige proklitische Verwendung ge in hat.
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§ 280. Neben diesen, zum Theil recht kümmerlichen

Kosten der alten classischen Verba, hat eine Neubildung sich

allgemeine Geltung verschafft, die fürs Vulgärlatein als *ambi-

tare anzusetzen ist. Dieses *ambitare birgt nicht weniger in

sich, denn das alte, fast gänzlich untergegangene Ire, dem

schon in der classischen Zeit das mit amb- (griechisch df.(Cfi)

zusammengesetzte ambio (< amb-eo), amblre zur Seite steht,

dessen Frequentativum *ambitare ist (vgl. cogere, cogitare). —
§ 281. Im Folgenden gebe ich eine übersichtliche Zu-

sammenstellung über das Nebeneinanderwirken der einzelnen

erhaltenen Formen von ire und vadere, sowie des neu hinzu-

gekommenen *ambitare zur Zeit des hispanischen Volkslateins.

1. Indicativ.

I.
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1

Danz 38, das der Jos6 als cj = bui 7, :!<>. 31 wiedergiebt

Anibito erscheint als ando App ITO...

§ 283. Die II. sing. lautet yas Cid 853 .
.

; daneben andas

App 333...

§ 284. \ ;it der III. sing, ergiebt va Cid 174 .. .
!',///

Alx 1468, 2183 ist wohl eine Angleichung an den Conjunctiv.

Der Vertreter von *ambitat ist anda Cid 1968R..., Jos6

279: Jof = anda. Die auslautei italis ist noch erhalten

in andat Gl 173.

§ 285. Was die I. plur. betrifft, stehen drei Typen neben-

einander, [mus erscheint als imos Dkg29... oder als ymos Cid

222] ... *Vamus ergiebt vamos Alx L061 ... Josö <ü: j^j
= bamus. Endlich haben wir andamos Cid2055.., Jose 261:

l

ji^cJC'' = andamvM.

< 286, Der gleiche Formenreichthum besteht für die II. plur.

Itis ergiebt ides Dkg I. ydes Cid 176... und %rfes Cid 829;

*vatis ergiebt vais Quij LX.W. 2 über *vades, und endlich

Bndet sich andades Alx738 oder andais LGB30.

§ 287. Die III. plur. endlich lautel van Cid 69 . . , oder

ban 61215.., während *ambitan1 ergiebt umhin Cid L66B..,

Jose 258 II : jjjul umhin.

§ 288. Für den [ndicativ des Präsens ergiebt sich also

das folgende Schema:

i

\i. M/// ( _j • ilmln

ins [bui) aftlfcu

II. — ya Iva\

IV. imos [ymos] vamos (

V. ides [(h)ydes]

VI.

haniuS)

vades vais

van llianl

amlai anda (jüf

anda)

ii in In ums (jä.xtXil

andamuö)

andadc andais

umhin \ jjül andau).



1. Capitel. Das Präsens. 123

ß) Imperativ.

§ 289. Der Singular des Imperativs erscheint im Alt-

spanischen ausschließlich als ve MEg 634 ... Im Neuspanischen

scheint auch anda gebräuchlich zu sein. —
§ 290. Im Plural ist von vadere keine Spur, doch finden

sich schon seit den ältesten Zeiten die Vertreter von Ite und

*ambitate nebeneinander.

Ite erscheint als yde Alx 1449, dann als yt BSig31, hyt

BDuelo 103, hü ROr 23 oder mit tönender auslautender Den-

talis als id Dkg 56, Jose 18: jf = id., yd Cid (338, hid BMilag

532 oder endlich hyd Cid 888. Über yndos Cid 833, vgl. § 138.

Andererseits ergiebt *ambitate > andad Cid 2004...

§ 291. Die Übersicht hat demnach folgendermafsen zu

lauten

:

— ve

yd, hid, hyd"

yt, hit. hyt

Sing

Plur. yde > id (o = id)

*anda

andad

y) Conjunctiv.

§ 292. Die I. sing, ist vcuja App 141 . . . oder vaia BMilag

707 neben ande BLaur 59.

§ 293. Die II. sing, lautet vayas Cid 2021.., vaias BOr

107, bayas Revel 25. Jose 68: JL& = bayas; andes Quij

XX, 2.

§ 294. Yadat der III. sing, hat sich erhalten als vada

FAv 55 oder mit Anlehnung au die endungsbetonten Formen,

wo das intervocalische vortonige d lautgesetzlich fallt, vaa

FAv 41. Auf *vayat gehen zurück: vaya Cid 442 . . , uaya

FOv 41, vaia FAv 40 . . . sowie baya ConcL 05.

*Ambitet dagegen spiegelt sich wieder in ande FE 45...

§ 295. Wie die LH. sing., so zeigt auch die I. plur. Doppel-

formen. Yadanius giebt Laut für Laut raamos Alx 1252, aus

dem sich durch Contraction die neuspanische Kurzform vamos

erklärt. Ton *vayamus aber leiten sich ab: vayamos Cid 208 .
.

,

vaiamos BMilag 425 und bayamos Cid 2227. Ein Schreibfehler

ist vaymos Cid 72, 1500. *Anibitemus ergiebt andemos Dkg 30...
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§ 296. Die H. plur. finde! sich als vayades Cid 89 .. , das

sich über bayaes Danz8 zu Dsp. vayais weiterentwickelt Da-

neben findet sich in neuerer Zeit vais ES XU, 17 1. Quij

\.\XV. 1. das entweder, wie vamos < vadamus direct von

vadatis > *vaades :> *vades > vais kommen kann, oder durch

Dissimilation ans vayais > *vaais entstanden Bein mag. Von

ainbitaiv findet sich andedes App 209B : andeis.

§ 297. Die III. plur. ist vayan Cid 853 .. , vaian BDuelo

17."'.., bayan All X I L624 ... und baian FE 60, sowie anden

CrB 61...

§ 298. Wir erhalten somit als Übersicht:

I. vaya [vaia]

II. vayas [vaias, bayas QjäJo = bayaä)]

III. vaya [uaya, vaia. baya]

vadal vada [vaa]

IV. vayamos [vaiamos, bayamos]

vadamus vaamos vamos

V. vayades bayaes vayais \
vais (?)

VI. vayan [vaian, bayan, baian]

andes

ana\

muh mos

andedes

andi n

muh is

<f) Pari ieipium Präsenl is.

§ 299. Als Participium Präsentis erscheinl nur andanU

Cid 2159 .., Jos6 58: UüJül andantä, oder andant ES

WIM. 377.

m Gerundium.

§ 300. Von vadendum, eundum, die als vayendo, ''yondo

erscheinen müfsten, isl keine Spur zu entdecken. Für letzteres

trat die Analogieform iendura ein, die als (endo App 576,

yendo App 106 ... "der im Galicischen auch als indo ES XI. I.

351 erscheint Daneben auch andando BLaur 50.
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Das Imperfectum.

§ 801. Die spanischen Imperfecta scheiden sich in zwei

grofse Gruppen, deren erstere sich durch die Erhaltung der

nachtonigen intervocalischen Labialis des Tempuszeichens charak-

terisiert, während das Merkmal der zweiten der völlige Schwund

dieser Labialis ist.

In die erste Kategorie gehören sänimtliche Yerba der

A-Conjugation, sowie das Yerbum Ire, das im Imperfectum

seiner Einsilbigkeit wegen eine gesonderte Stellung einnimmt,

während alle übrigen Verba, die im Lateinischen ein Imperfectum

in _ibam bildeten, der zweiten Classe angehören.

§ 302. Der Stamm des Imperfectums ist natürlich iden-

tisch mit dem Stamme der endungsbetonten Präsensformen.

Eine specielle Behandlung desselben ist daher nur in jenen

Fällen geboten, wo die Beschaffenheit der Endung (darunter ist

das Tempuszeichen: -ab-, -eb-, -eb-, -ieb- + den Personal-

endungen -am, -as, -at, -anms, -atis, -ant zu verstehen) auf

die Form des Stammes Einflufs genommen. Da sich aber die

Erkenntnis dieser Vorgänge nur auf die Kenntnis der Endungen

gründen kann, soll die Behandlung des Stammes in diesem

Abschnitte der Betrachtung der Endungen folgen.

1. Die Endungen des Imperfectums.

§ 303. Die Endungen der IL und III. Conjugation waren

schon in der classisch-lateinischen Zeit identisch. Für die

IV. Conjugation fordern das Italienische und das Rumänische,

sowie einzelne Dialekte *-ibam anstelle von -iebam, eine An-
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nähme, die auch vom spanisch -portugiesischen Standpunkte,

wenn auch nicht als nothwendig zu erklären, so doch nicht

für unrichtig hinzustellen ist

Wir erhalten also das folgende vulgärlateinische Schema:

I. i k)tijugation.
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Bemerkenswert ist hiebei nur die Retraction des Accentes

in der I. und IL plur., herbeigeführt möglicherweise durch

die gleichmäfsige Betonung der schwachen Perfecta.

§ 306. Im Folgenden gebe ich für jede der im oben-

stehenden Schema angeführten Formen je ein Beispiel:

I. cuydaua Cid 2962; i^Stlfc = g
ruwardaba Jose 63 R.

II. cuedauas Alx 443; lerabas BLaur 65.

III. vedava Cid 663 R; semeiaua Alx 19 R; amaba BOr 22.

IV. estauamos Alx 905; andabamos BDuelo 126.

V. sacauades Cid 3265; ßncabades Cant 852.

YI. entrauan Cid 603 R; Jtl&lStUL = särtäßkaban Jose 217.

§ 307. Yon besonderen Formen wären zu erwähnen esteua

Cid 2440 (neben estaua: 9 mal) und estevan FJuz 113 (neben

estavan, ibid. 114), deren ersteres wohl nur einem Yersehen

zuzuschreiben ist, während im letzteren wegen seiner leone-

sischen Herkunft leicht Einmischung des portugiesischen Per-

fectums esteve vorliegen kann.

Ein Schreibfehler endlich scheint vorzuliegen in ostaban

ES XLVIII, 253, auf das sofort die correcte Form folgt.

Razoäuä ES XXII, 296 enthält wohl blofs zwei Abbrevi-

aturen für na und an.

Verstümmelungen sind descalgava Cid 1593 R und detarva

ibid. 96 R für descavalgava, detardava.

§ 308. Den Verben der A-Conjugation schliefst sich in

den stammbetonten Formen das einsilbige ir Ins auf den Ton-

vocal völlig an. Für die einzelnen Personen sind die folgenden

Belege auffindbar:

I. Iba Cant 1284; yba Pal 750.

IL Ibas Cant 292 R.

III. Iva Cid 402; yva Cid 368; hiva App311; hyva Cid 1519;

iba BLaur 78; yba BLoores 55; CJ = iba Jose 30.

VI. Ivan FGonz 501; yvan Cid 415; hyvan Cid 1550; iban

BLoores 35; yban BLoores 35; hiban MEg L76; Jof
= iban Jose 85.
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Die endungsbetonten Formen vermag ich in den von mir

verarbeiteten Texten fasl Dicht zu belegen, d« ch werden sie

in der Grammatik der Akademie und demgemäfs auch in

andern Lehrbüchern angeführt. Die OL plur. bin ich gar nicht,

die I. plur. nur einmal nachzuweisen imstande, und in diesem

einen Falle haben wir Angleichung an die Imperfecta der -er

und -ir-Conjugation, also Ausfall der Labialis zu beobachten.

Die Form lautet demgemäfs iamos ES XI.I. 351 in einer Ur-

kunde aus I.

b) Die nachtonige intervocalische Labialis fällt ab.

§ 309. Der Abfall des Labials ist völlig unklar, und nur

Hypothesen sind bisher aufgestellt worden. Am gefälligsten

ist die von Meyer-Lübke (Romanische Grammatik II. §254):

„Denkbar wäre auch. <\-<\\>. als das Perf. -ivi durch -ii ver-

drängt wurde, auch *-iva aus -iba durch -ia ersetzt und danach

-ea gebildet wurden sei, während -ava begreiflicherweise blieb."

Einstweilen mufs man sich mit der Thatsache begnügen,

dafs zu einer gewissen Zeit -6a und ia nebeneinander bestan-

den, deren letzteres im Spanischen unverändert blieb, während

der betonte Hiatusvocal des ersteren sich regelrecht zu i ent-

wickeln mufste, so dafs die beiden Formen seit den ältesten

spanischen Zeiten zusammenfielen, so dafs wir fürs drspanische

anzusetzen Indien:

-ia -iamos

-ias -iädes

-Vaiti -Vanii).

In einer /weiten Periode trat dann in I V und V die auch

bei den Verben der A-Conjugation beobachtete Zurückziehung

<\c> Accentes ein, so dafs wir haben

-iamos

-i'ades.

Vielleicht zur seihen Zeit ward das nachtonige -a, zuerst

wohl bei den Auxiliar- und Modalverben, die nach möglich-

ster Leichtigkeit und Kürze ihrer Formen streben, zu e ödere

abgi chwächt vorderhand natürlich in der häufigsten Form:

in der MI in . die dann licht auch die 1 1 1. plur und die
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übrigen Personen nach sieh ziehen konnte. Eine Ausnahme

hievon bildete theilweise die I. sing., die einmal wegen ihrer

seltenen Verwendung und dann wohl auch zur Differencierung

von der III. sing, diesen Wandel fast nie mitmachte.

Für eine zweite spanische Etappe haben die Imperfect-

enilungen demnach folgendermalsen zu lauten:

-la *-iemos

*-i'es *-iedes

*-ie *-ien.

In diesen Formen war eine Vocalverbindung gegeben, die

im Spanischen nicht ihres Gleichen fand und sich aus diesem

Grunde nicht zu halten vermochte. Ein ie oder ie ist im

Spanischen sonst nicht oder aufseist selten vorhanden; der stei-

gende Diphthong je dagegen ist im organischen Entwicklungs-

gänge aus jedem tonhaften freien und gedeckten lat. q, ja selbst

aus geschlossenem e hervorgegangen (*coini'ntiat > comienza) und

darum äufserst häufig, so dafs es leicht begreiflich ist. wenn

auch im Imperfectum das nur dort vorkommende seltene *ie

durch das unendlich häufigere je verdrängt wurde. Für die

erste Hälfte der eigentlichen altspanischen Periode stellt sich

demnach das Schema, wie zuerst Hanssen in seiner Allhandlung

„Sobre la formacion del imperfecta de la segunda i tercera

conjugacion castellana en las poesias de Gonzalo de Berceo"

nachwies, in der folgenden Weise:

-1a
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Majorität aller dieser Fälle ist aber auf die denkbar einfachste

Weise zu erklären: dem Schreiber, der einem spätem Jahr-

hundert angehört, war die ie-Form nicht mehr geläufig und er

ersetzte dieselbe deshalb durch die paroxytone, so dais wir

wie das Metrum klar und deutlich zeigt — in zahllosen Fällen

die oxytone Form nicht nur restituieren können, sondern

müssen. In den folgenden Paragraphen soll hiefür der Nachweis

erbracht werden.

Eine zweite grosse Gruppe von -ia-Formen vermag den

rechtlichen Bestand des -ia ebensowenig zu beweisen, wie die

an erster Stelle behandelten „Verbesserungen" sachunkundiger

Schreiber. Es sind das jene Fälle, wo das betreffende Imper-

fectum im Reime mit andern [mperfecten (Präsentis oder Fu-

turil oder in «Im- Cäsur steht, so dafs es nicht zu entscheiden

ist, ob die betreffende Form oxytonen oder paroxytonen Aus-

gang hat, so dafs In Texten, die in vielleicht 80 "
,, aller

übrigen Fälle -xe zeigen, auch in diesen dubiosen Beispielen

das ältere !<'• anstelle des zweisilbigen ia mit gutem Rechte

wird restituiert werden können.

Es bleibt endlich mich eine verschwindend kleine Au/ahl

von Fällen, wo die -i'a-Form vom Metrum kategorisch gefor-

dert wird. Die ganze erste Conjugation mit ihrem ungeheuren

Wortreichthum endigt auf tonloses -a, die ursprüngliche Form

ist, wie ja nachgewiesen wurde, ebenfalls die -i'a-Form, und

die le-Bildungen sindvliichts weiter als von Auxiliar- und

Modalverben ausgegangene und dann in weitem Umfange ver-

allgemeinerte Formen, neben denen die ursprünglichen Formen

allerdings nur in ganz bescheidenem Ausmafse fortwäh-

rend fortbestanden, bis sie endlich im XIV. Jahrhundert, nach

einem Intervalle von zwei Jahrhunderten, wieder aui dem gan-

zen Gebiete zur Alleinherrschaft gelangten, die sie dann auch

l»is aui den beutigen Tag unbestritten behaupteten.

Frappant für den eisten Augenblick ist es gleichwohl,

wenn wir in Texten, die eine gewaltige Vorherrschaft ^\ri ie-

nen zeigen, sogar beim Auxiliare habere, von dem ja die

Formen in erster Linie a en . Imperfecta mit dem

ytonen A u gange ia finden. < ran/ hen \ on den
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metrischen Gründen, die dem Dichter vielleicht zur Anwen-

dung der paroxytonen Form Anlafs gaben, liegt Analogie zum

zweiten Auxiliare esse äufserst nahe. Im Präsens haben die

beiden Verba monosyllabische Formen gemein: so, es, son :

he, ha, hau: ferner somos : hemos, im Conjunctiv stehen sich

seya und haya gegenüber, im Infinitiv haben wir seer und

haber, im Perfectum (freilich seltener) sovo und hovo u. s. w.

Wie nahe lag es da nun, zu einem paroxytonen, auf -a aus-

lautenden er« auch ein paroxytones, auf -a auslautendes habt«,

das in der Sprache ja vorhanden, wenn auch bedeutend zu-

rückgedrängt war, anzuwenden.

§ 310. Die I. sing, ist von den «ältesten Zeiten bis auf

den heutigen Tag paroxyton und lautet demgemäfs -ia:

merecia Cid 190; contendia BDuelo 9 R; ^jfj> = däbiya

Jose 83 ....

§ 311. Im ganzen habe ich in den vorne in den Litera-

turangaben namhaft gemachten Texten 209 Formen für die

I. sing, des Imperfectums gezählt, von denen 201 correct das

zweisilbige -ia aufweisen, während 8 Formen das oxytone -re

zeigen.

Von diesen 8 Formen Averden aber 5 sogleich durchs Me-

trum widerlegt, da wir ja in folgender Weise zu emendieren

haben: av'ia BMüag 759; ax'ia Alx 1101: sentia BMilag 369;

tema Alx 2048, FGonz 560.

Nichts beweisend, weil in der Cäsur stehend, ist das ie

in den Yersen: Alx 1529 und 1542.

Auf jeden Fall zu lang ist der zweite Halbvers in:

Que cantäs con tristeza,
||
pues la non podie aver (Cant 81),

wo nur durch Einführung des Perfectums pud' anstelle von

podie Wandel geschaffen werden könnte.

Hanssen führt in seiner Schrift nun allerdings drei For-

men an, wovon die eine (BMilag 369) im Texte auf -ie endigt

„no pudiendo ser reemplazada la terminacion monosiläbica ie

por la terminacion disiläbica ia sin perjudicar la versificacion",

während in den beiden andern Fällen der Text ia zeigt. ..<'\i-

jiendo el metro una terminacion monosiläbica".
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Was nun die erste dieser Formen betrifft, gehört dieselbe

zu jenen 5 Formen, die, wie ich gerade vorher angegeben

habe, durchs Metrum widerlegl werden Audi Hanssen ist

nunmehr zu dieser Überzeugung gelangt, indem er in einer

neueren Schrift: „Sobre La pronunciacion del diptongo ie en

la epoca de Gonzalo de Berceo" (Santiago de Chile, 1895),

pag. 7 schreibt: „Entre los ejemplos que prueban que Gon-

zalo de Berceo podia emplear escepcionalmente la terminacion

monosilaba ie en la primera persona del Singular, uo debe

aparecer la estrofa BMilag 369. AI contrario, se puede decir

con seguridad que ahi hai que escribir sentia en lugar de sen-

tie". Anders liegen die Verhältnisse in den Fersen:

Diyia a los iudios:
|j
parientes e amigos (BDuelo 57) und

Non sentia mil pei - [uaado dormia (BMilag 448),

wo im zweiten Falle sicher, im ersten vielleicht zu eraendie-

ren ist, wenn man die Möglichkeil einer tonlosen Vorschlags-

silbe nicht zugestehen vi ill.

Das Resultat unserer Untersuchung ist also, dafs die I.

sing, des [mperfectums 207 mal aui paroxytones -la, daneben

ein- oder zweimal auf ie endigt.

§312. Die IL sing, lautet bis zum Ende des XIII. Jahr-

hunderts -t6s, seit dem XIV. wieder -las, doch ist auch im

Libro de cantares del areipreste de Fita ein -lös uoch nichl

unerhört:

avies App 648; fagies "BMilag L35; parties BMilag L35; seit

dem XIV. Jahrhundert aber: fasias Pro> 293 R

vidier wegen des Reimes mil dias); solias Revel 6; desgl.

im Jose: \jp*fy* käriyaS (281).

§ 313. Die Texte bis zur Wende des XIII. und XIV.

Jahrhunderts enthalten 22 U - Formen, denen 5 paroxj toi i

überstehen. \Hn diesen letzteren stehen 3 mil dem Metrum

in Widerspruch: AK 36, 2271, BLoores 30, in welch letzterem

Versi ausserdem das gelehrte ministerio dureb das volksthüm-

liche mester zu ersetzen wäre

Nichts beweisl wegen A<-\- Cäsur der Vers:

El tu commo sabias || leyea e profe (BLoor 34),
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Durch das Metrum gefordert wird die paroxytone Form

nur in:

El tu bien rontinente
j|

f[ue liav'ias mostrado (App 170).

so dafs das Verhältnis der oxytonen Formen zu den paroxy-

tonen Formen sich stellt wie 96 : 4.

§ 314. Auch bei der III. sing, zeigen die älteren Texte

-je, die jüngeren -i'a:

connosgie Cid 1930; querie ROr 14; prendie Alx 27;

aber seit dem XIV. Jahrhundert:

parescia Alf XI 574; entendia Pal 1117; ^cju = bbudiya

Jose 51.

§ 315. Neben den correcten -je-Formen erscheint aber

schon in den ältesten Texten eine recht grofse Anzahl von

-la-Imperfecten, die sich aber, wie in dem gegenwärtigen

Paragraph nachgewiesen werden soll, auf einen geringfügigen

Percentsatz reducieren läfst. Ohne weiteres ist die Eestitution

des

abrle Alx 2404;

je in folgenden Fällen möglich:

aprendie Alx 17;

avie App 23, 26, 33, 36, 65,

95, 98, 117, 139, 174, 228,

285, 330, 428, 430, 643, 644,

BOr35, 39, 57, 90, 117, 122,

146, 178, BDuelo 155, BLo-

oresl9, 58, 62, 83, 152,154,

BMissa272, 274, BMilagSl,

82, 144, 287, 481, 662, 744,

BMill 7, BDoni 32, 90, 266,

747, Alx 28, 30,96, 100,161,

195, 199,222. 230,272,273,

812, 1598, 1699, 1748,1798,

1821, 1938,2069,2070,2131,

Cid 1204;

azie Alx 2404;

cobrie Alx 2334:

complie BOr 112;

concludie BLoores 42;

contendie BMill 96, Alx 167;

convenie Alx 92;

corrie BDuelo 52, BMilag 502;

credie BMilag 144;

debie App 436, BOr 86, BLoores

44, BSig 53, BMilag 528;

diäe App 223, 268, 530, BOr

147, BDuelo 167, BMissa216,

BMill 140, BMilag 145, 808,

Alx 24, 229, 272;

dolie BOr 110, BDoni 585, Alx

380;

dormie BOr 42

;

entendie BLoores 130, Alx 27;

escogie Alx 391;

establegie Alx 273;

/äpfeApp 13, 15, 146, 179, 180,

626, BOr 7, 23, 44, 50, 111,

138, BMilag 143. 283, 433,

851, 886, BDoni 43, 46, 85,
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274, BMissa L36, AK 112,

286, 299, L996, 2052, 2

2406;

ferie BMilag 808, AK 1594;

Itarir App 133, 212, 256, 259,

291 636, BOr 5,

6, 9, 50, 64, 79, L09, 114.

L38;

luxü Alx 2377

:

maldi üe Alx 1 826;

maltraye Alx 106:

mantenit App 1
''>:

meregii BOr L81, BMilJ 290;

molie Alx 27:

///o/vV Alx 1 92] :

ofreqie BMissa 279;

parepie B< >r 30, Alx 15, L59;

y/^/7/V BOr 1 15. BMissa 278,

Alx 76;

perdit Al\ L980;

pidit BOr L01, Alx L347;

y/A/./V Alx 2371;

podie App 29, 224, BOr 10, 76,

94, I m. BLoores59, BMilag

682, BDom 16, 726, Alx 29,

168, L'Tit. 511, 1901, 2*64,

2450, 2482;

ponii BOr 16, Alx 130;

pn ndie AK 659;

qw rU App >
s

. 18, 34, 1 85, 223,

268, 353, 385, 163, 472,593,

BOr 5, 1 12, 138, 1 10, BDuelo

26, BDom 250, Al\ 191,207,

312 (zweimal), 802, 909,994,

1806,2162,2280

2404, 2499;

recudie BDuelo 63;

refi i i> li.Mill 6;

nsrihic BDuelo 53;

r< volvü BDuelo 167, Alx 29,

189;

rodit BDuelo 1 65;

sabü App 352, 432, BOr 56,

169, BDuelo 165, BMilag 142,

22(i. 361, 513, 516, BDom
39, 18, Alx 211, 511:

salie App 146, B< >r 1 8;

sedie Alx 30;

seguye Alx 1!»1
;

s< ntie B< Ir 1 16;

seyt Alx 764, 2147, 2397;

solie App 15, 59, BMissa 6,

BMilJ 26, BMilag 165, 51 1,

Alx 1871, 1872;

solvii BLoor< s 12:

sufrit BOr 21, BDuelo ."'l, 164,

BMilag 776;

temie BLoores 36, 15;

fem« App 29, 95, 299, BLaur

:;. BOr23, 1 1. 65, 1 15, 137,

186, BDuelo65, 164, BLoores

56, BMül 334, BMüag 1 15,

514, 515, 806, BDom 12, 79,

233,545, Aix :i2. 76,86, 161,

l- l. 633, 657, 2D2I. 2451,

2494;

toUit Abs 27.">:

trayi Alx 32, 158, II!». !

valii BOr l l. Ab 80, 81, 1"."..

795;

vedü BOr78, BL ss96, BDom
1 7<>: veydie App 7: veye Al\

21 17. 2168, 2340;

venpu BOr I2<i. AK 2406;

vinü BLoores l 17. I
.".:.. AK

31, 27«i:
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vistie BOrM, 161, Alx 1710;

vivie BOr 21;

volvie Alx 1975;

yacie App 371, 469, BOr 6, 137,

164, BMilag 673, 876, BMissa

16, 158, BDom 39, Alx 680.

Zu jeder Beweisführung ungeeignet sind jene zahlreichen

Beispiele, die im Keime mit andern Imperfect- oder Oondicional-

formen stehen, die sämmtlich auf -i'a endigen, wo entweder

überall die paroxytone Endung durch die monosyllabische zu

ersetzen, oder die paroxytone anzuerkennen wäre. Ein -i'a-Im-

perfectum steht an folgenden Stellen im Reime:

acia Alx ?51, 788, 21-46;

avia App 92, 156, BLoores 72,

BMilag770, BDom 172, Alx

135, 167, 441, 1637, PA 39,

47, 128;

cogia Alx 2411 R;

conoria App 298, Alx 135, 751,

1402, PA 100:

convenia BLoores 153;

corria MEg 181;

digia BLoores 72, 158, BDom
750, PA 98 R;

erguia Alx 2337 R;

/>/(•/« App 92, BDom 562, 750;

fallrria Alx 751 R;

firia MEg 752, Alx 1266 R:

fugia Alx 441 R;

iacia BMilag 837, Alx 107;

merecia App 83, BDom 172,

Alx 164, 751, 1266;

muria App 92:

nacia PA 30 R;

obedesgia Alx 164;

oya Alx 18;

perdia MEg 753;

plaxia Alx 1402. 2146;

podia BDuelo 153, BLoores 158,

BMilag 770, ALx 1266, PA
129:

premia Alx 233 < :

prendia Cid 275, Alx 1637;

queria Cid 276, BMilag 770.

BDom 172, Alx 164, 167,

2337;

remetia Alx 441;

sabia App 329, Alx 155, 1418,

1637;

sallia MEg 180;

sedia BLoores 72, BDom 562,

Alx 155; seya App 156, BMi-

lag 770;

sobia Alx 2337

:

solia App 329;

sufria BDuelo 153:

tenia BDuelo 153, BLoores 158,

BMilag 837, BDom 172, Alx

18, 1402, 1418;

tollia Alx 1637;

traya App 156, 298, BLoores

153, Alx 135. 164:

trevia App 156;

valia Alx 155;

veya BMilag 837, Alx 2411;

iridia PA 99;

venia BLoores 153, 158, BDom
562, Alx 155, Hi7. 441;

ycir/'a BDom 562, 750;

yxln PA 40, 49.
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Ebenso wenig beweisend wie die im Reime stehenden Bil-

dungen auf -ia sind jene Formen, welche in der Cäsur stehen.

Die für den Keim angegebenen Möglichkeiten haben auch für

Stellung in der Cäsur ungeschmälerte Geltung.

Als werthlos sind daher die folgenden Formen zu betrachten:

uliria Alx 1714;

avia BDuelo 1 68, BMilag

BDom 741, Alx 130, 157,

117. 177, 1866;

In mliriii App 95;

cubria BMilag 851
;

comia BOr 1 62;

comidia App 33;

contendia BMilag 133;

ilirin BLoores64, BMilag 725,

BDom 121, 1 17:

destruya Alx 831

;

entendia I5< »r 147, BDuelo 1 72;

fapia BMilag 230, Alx 336;

iapa BOr 31, Alx 184;

Uli fi rill Al\ lull:

[ki r< liu Alx 1440;

pidia BDuelo 165;

podia App •"> !. BDuelo 1 65, Alx

2495;

ijiu flu App li. BMill I":

rill irilt ]!( )|- 12;

nlin in Alx ls22;

sabia Alx L872, 2280;

seeudia Alx 2401;

soffria BMill 148;

U mia Alx 17

tmin App:;:;. Alx 87, 153, 831,

L861, 2072;

traya Alx 981;

/' in Alx ."»17;

venia BLoores 1 i . Alx 191.

Kiu»' ganze Reihe von Fällen i>r aber aus irgend einem

besondern Grunde metrischer Natur von unserer Betrachtung

auszuschliefsen. Das Poema del Cid, »li'' Crönica rimada und

in vielen Fällen auch »li'- .Maria Egipciaca und «las Libro «!»•

los Reyes de Oriente gestatten wegen ihrer, -metrischen On-

genauigkeit und [nconsequenz keine Schlüsse auf dir Silben-

zahl einzelner Formen. Selbstredend dürfen aber auch ia- Formen

!:• rce is oder des Alexanderliedes aichl zur Beweisführung ver-

wendet werden, wenn dir betreffenden Verse den metrischen

tzen aichl entsprechen oder nicht eindeutig zu bestimmen

sind. Zu lang sind dir folgenden Verse:

Noe avia alguna escusa ;i li ada (BMilag 516);

Cuemo quieno >/nr,i<t fazer
||
pensaron de dedolar (Ab 2075);

Era mu
:

»rque 1- assi ueya onrrado (Alx l
i

zu wenig VersfüJfee zählen \\ ir in

:

Auiala | in io ,i M adada (Als i

Ann 8eya Poi
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während ganz sonderbar die Yerse erscheinen:

De todas auia hy tres o Uli. pares (Alx 1971 1.

wo das hy schon in den zweiten Halbvers zn zählen wäre,

Deuialo yr el mundo
||
todo adorar (Alx 2502),

das sich ganz gut emendieren liefse:

Deuielo yr el mundo
||
todo a adorar,

endlich
Traya Prosilitat con Potrofo VII. naves solas (Alx 423),

wo die Cäsnr nicht gut angesetzt werden kann. Im Verse

Poren toda la uilla
||
deuia ser caruones (Alx 202),

könnte die erwartete Form denie recht gut eingefügt werden,

wenn man ser in seer erweitern wollte.

Zweifelhaft sind endlich die Yerse:

Äuiale Dios dado
||
los regnos en so poder (Alx 2H>4)

Rendia a Dios gracias
||
quel auie allinado (Alx 272),

wo Dios möglicherweise zweisilbig zu messen ist, wodurch

wieder die oxytonen Formen auie und rendie möglich würden.

Nun sind allerdings im XII. und XIII. Jahrhundert 48 sichere

-la-Formen zu belegen, wovon 8 durch Reime und die übrigen

40 durchs Metrum gesichert sind.

Durch Eeime gesichert sind:

und

auia : dia Alx 169;

estorcia : grandia Alx 549;

exia : todavta : mengia LGB 1 5

;

parecia : grandia Alx 549;

[tlu:iii : dia ROr 19;

podia: grandia Alx 549;

sedia : Maria MEg 174;

vivia : romeria : ermitannia: Ma-

ria BMill 187.

Das Metrum endlich sichert die folgenden Formen:

avia Alx 134, 166, 175, 313,

1915, 2162;

azt'a Alx 997;

comta Alx 24;

devia App 120, 268; Alx 165j

entendi'a Alx 598;

faria App 95, BDom 369, Alx

2083;

maltraya Alx 405:

plapia BOr 18;

7^/7« App 202. 301, Alx 1080,

1437,1729,1836. L856,2286;

sabia Alx 152. 227;

sedia Alx 1832:

torqtia Alx 29;

traya App 286, Alx 1077;

vali'a App 175, Alx 79, 1479,

2380;

rcur'ia Alx 87;

venia Alx 99;

veya Alx 1024;

vev'ia App 51;

volvia Alx 515.
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§ 316. Wenn wir all das im vorigen Paragraph Gesagte

zusammenfassen, alle in den Texten des XII. und XHL Jahr-

hunderts vorkommenden -ie-Formen addieren und denselben

diejenigen -ia-Formen zuzählen, die aus metrischen oder aus

andern Gründen durch ie-Formen zu ersetzen sind und wenn

wir scbliefslich diesen beiden Gruppen die gesicherten -i'a- Formen

gegenüberstellen, so gelangen wir zu den folgenden Ergebnissen:

In den poetischen Texten des XII. und XIII. Jahrhun-

derts sind

-ie-Formen 196]

zu restituierende -ie-Formen . 840

also zusammen 2301 -ie-Formen

nachzuweisen, denen blofs l
s sichere -ia-Formen gegenüber-

I si)0
st. •heu. Das ersieht einen Percentsatz von x = A_ . > ( 1 1 - fco

= 2*04° -ia-Formen gegen 97'96°/ -i6-Formen, die demnach

wohl als die herrschenden anzusehen sind.

Für die einzelnen Texte erhalten wir allerdings von dem all-

gemeinen wesentlich abweichende Percentsätze; es zeigt nämlich

-ie-Formen -ia-Formen Percent der -ia-Formen

Cid 72

Berceo 1 L57

Maria Egipciaca 76

Alexandre 810

Anpollonio L86

§ 317. Vollkommen anders gestalten sieh die Verhältnisse

bei jenen Texten, die aus dein XIV. oder aus einem noch

äpätern Jahrhundert stammen. ^usschliefslich -ia-Formen

zeigen das Poema de AJfonso Onceno, La Danza de la Biuerte,

das Poema de Jose, die Proverbios morales de! rabbi don Sem

Tob, sowie die Revelacion de un Ermitano.

In einigen Texten, die sämmtlich dem XIV. Jahrhundert

angehören, finden sich neben der bei weitem vorwiegenden

ia-Form auch vereinzelt die ie-Formen, und /.war im:

Libro de Cantares de Juan Ruiz, arcipr. de Bita . . . 30 1
)

Vida de San [Idefonso 6
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Leyendas del conde Don Fernando de Castilla .... 34 !

)

Riniado de Palacio --)

§ 318. Vereinzelt finden sich aber noch kürzere Formen

als die in den vorhergehenden Paragraphen besprochenen Bil-

dungen auf -ie. Diese Formen sind in drei Gruppen zu scheiden.

1. Vie Cid 1096 kann organisch gebildet sein; es wiese

dann dieselbe Kürzung des Triphthongen zum Diphthongen auf,

die wir schon bei der Besprechung des Gerundiums beobachtet

haben, wo viendo, siendo neben veyendo, seyendo stehen,

gerade so wie sich hier vie zu veye gesellen würde.

2. Avi Alx 1007, avini BDom 85, mordi BDom 337. sey

Cid 1841, teni BMilag265, tray PA 156 sind wohl blute Schreib-

fehler gedankenloser Schreiber, da das Metrum in fast allen

Fällen die monosyllabische -ie-Form fordert, weswegen von

einer „Elision" des -e (Förster, § 413, 1), die ja ein tonloses

-e voraussetzen würde, nicht gut die Rede sein kann.

3. Deutlich ist der Schreibfehler bei vya FGonz 69, wo

das Metrum die ia-Form fordert:

Veyal(o) el diablo
j[

que tyende tales rredes.

§ 319. Gleichfalls offenkundig ist der Schreibfehler in

quriee für querie (Alx 1139) und in valio für valia oder va!i<>

(App 99 R) wegen des Reimes mit auia : muria : facia.

§ 320. Auch die I. plur. lautet correct in der älteren

Zeit -iömos. später -iamos: aviemos App 47. ueniemos Alx 652;

.ji^Ajl} = täniyamus Jose 289; maldeciavios Quij LI, 3.

§ 321. In ganz wenigen Fällen zeigt Berceo wieder

-i'a-Formen, anstelle der erwarteten Bildungen in -ie, doch

lehrt das Metrum in all diesen Fällen, dafs wir einfach zu

emendieren haben: debicmos BLoores 173, 174, BSig 67; fa-

cicmos BDuelo 164: podiemos BDuelo 163.

1) Davon 26 bei den Verben: aver, decir, dever, poder, querer,

saber, tener.

2) Davon eines beim Verbum decir.
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§ 322. Correci lautet auch die II. plur. in älteren Texten

auf -leiles. in jüngeren auf -iades aus: queriedes Cid 3264;

l, niades Cant 851.

§ 323. Wenn wir gegen diese Rege] bei Berceo einige

-ia-Formen linden, so beweist aviades Looresl86 wegen seiner

Stellung in der Cäsur nichts, und in den restlichen drei Fidlen

gestattel das Metrum ohnewiteers die Ersetzung der ia- durch

die ie-Form: m>iedesSig33] soliedes Doml77; teniedes Dem 177.

§ 324. Aueh die III. plur. endigt in älteren Texten auf

-Ten, in jüngeren auf -ian: dolien A.pp L05; exien Alx 1925;

dagegen comian Cantl350; seguian [ldf585; desgleichen '

jJläjIjs = endMziyan 104, rjjoü - bäniyan 1 18.

§ 325. Wieder erscheinen in den alteren Texten zahl-

reiche Fennen auf -ian, die sich alter in den folgenden Fällen

aus metrischen Gründen kurzerhand durch die correcten -xen-

Pormen ersetzen lassen:

avien App Ki. 37, 65, L08, 199,

266, 154, 157, 624; BOr L3,

i:>. 1 1!): BLoores 1 I. L57;

BMissa271, 273, 285; BMill

6, 434; Alx 13, 22, 81, 176,

274, 331, 675, L086, L570,

1730, 2069;

ir.'n n Alx 1110:

i-or'u n BDuelo 1 63;

i/i/iini BOr 24; BLoores I 15;

ilirim App 20; BDuelo 191

(zweimal i. I 92; BMissa 253;

Alx L9, 208;

i i ii ii Alx 261 :

fnrii H App 67, 330, 367, 625;

BOr 18, 178, 190; BL -es

L25, L59; BMissa II: AK
131 . 179, 204, 312, 2009;

fvrien Alx 252, 2010,-

finim Alx 1907;

jagten BDuelo 194;

hirii n II! >r 29;

iiKinh n/n, BLaur I :

im lim Alx 193;

iiini ii n Alx 1597;

nijiii BLoores 18; AK l!»(»7:

pareci* n B< >r 93; BDuelo 19;

pedien AK 2001;

podien BOr 1 19; BDuelo 67,

115; BMissa 289; BMilag

682; Alx225,239,381, L571,

2001;

/hui n ii l!< >r 13;

prendit n BDom 735;

querien App 65, 96, 109, 243;

BOr L3, ! 12, 168; BDuelo

67; BDom 18; Alx 22, 195,

204, 297;

> > ',< hii ii AK '_'
I 7 I :

in ml ii ii AK 520;
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reß/rien BOr 60;

rendien App 30;

respondien Alx 2280;

sabien App 4; BDom295; Alx

1025;

salien BOr 46; Alx 314, 824;

seyen App 16; Alx 315, 917,

1796, 1853, L866;

sentiert Alx 1590;

sollen Alx 1583;

tannien Alx 1396;

temien BLoores 157:

feraercBOr30, 64; BDueloöO;

BLoores 159; BDom 508,

tollien Alx 245;

trayen BOr 126, 127: BMissa

279; Alx411, 422, 720, 1730,

1910, 1939, 1998;

tremien Alx 2150;

Valien BDuelo 176;

veyen BOr 148; BDom 169; Alx

603, 669;

vinien BOr 118, 132, 142; BLo-

ores 34; BMissa 271; Alx

129, 179, 475;

vistien BOr 58; BLoores 133;

Alx 809, 1831;

vivien BOr 12.509; ALxl578, 1786;

Wie bei der III. sing, so sind auch bei der III. plur. jene

Fälle von der Beweisführung auszuschliefsen, wo ein Imperfec-

tum im Reime mit andern Imperfecten Präsentis oder Futuri steht:

avian BLoores 146; Alx 101,

1585, 1593;

cotjian BLoores 146;

dezian App 180, Alx 1585;

engt ndian Alx 201;

far/an BLoores 146; Alx 1593,

1603;

iaqian Alx 101

;

podian Alx 201, 1603;

querian Alx 1593, 17.'! 7;

retraian Alx 201;

seyan BLoores 140; Alx L585;

sufrian BLoores 146;

tenian Alx 1585, 17Ü7:

trayan Alx 1737;

uenian Alx 201;

yazian Alx 1603.

Ebenso wenig Werth ist denjenigen Beispielen beizumessen,

wo die fragliche Imperfectform in der Cäsur steht, so dafs es

gar nicht von Belang ist, ob dieselbe ein- oder zweisilbig

gezählt wird:

apremian Alx 2014;

auian Alx 1698, 2139;

connocian Alx 193;

dezian BLoores 68; Alx 149;

descendian App 210;

entendian App 199;

facian BMissa 279;

foian Alx 527;

oyan Alx 101;

podian App 263, Alx 204. 388,

1597;
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querian BLaur 62;

bian Alx 1 889;

retrayan Alx 2052a;

sabian App 130;

so!tau Alx 17:!]

trayan Alx 11 5.

Die dritte und Letzte Gruppe der von der Beweisführung

auszuschliefsenden Beispiele umfalst jene Fälle, wo die frag-

liche Form in einem incorrecten oder in einem solchen Verse

steht, wo die Silbenzahl eines zweiten Wortes unsicher ist:

(iriiin App 630;

cayan Alx L293;

dixian App 367

;

qut rinn Alx 245;

r< mlin ii App L57, Alx L787;

fv //</// Alx L2 18.

§ 326. Nach sorgfältiger Ausscheidung aller nicht streng

beweiskräftigen Beispiele bleiben nur 18 Fälle, wo das Metrum

die paroxytonen Formen sichert:

avian App t30, 622; BMilag

378; AK 187;

batian Alx 606;

vi,l,lin n Alx 1736;

deeian Alx 202;

fnriuii BMissa 271;

um riii n Alx 1 136;

7^/vV//, App UM. L19, 263;

/<//'/// Alx 252;

sez/öw Alx L82;

so/, in ii Alx 2 1:5;

/v ///V/y/ Alx 11 2;

/<//,/// Alx 300, 2339.

§ 327. Das bisher über die DI. plur. Gesagte zusammen-

fassend, von der Gesammtheil aller Formen, die im Reime mit

andern [mperfecten oder Condicionalen, sowie die in der Cäsur

stehenden abrechnend, gelangen wir für das Nebeneinander-

bestehen der oxytonen sowie der paroxytonen Formen zu dem

folgenden Resultat

:

In den Dichtungen des XIII. und XIV. Jahrhunderts

linden sich

-l6-Formen L200

zu restituierende - [6- Formen . 1 55

also zusammen L355 -xö-Formen,

denen nichl mehr denn L8 gesicherte -ia-Formen gegenüberstehen.

Das percentuale Verhältnis der ia- Formen zu dein der [6- Formen

beträgl demnach \

L800
L-31 " „ :

9869° „. und läfsl
I :;:,:,

; 18

dir ie-Form klar und deutlich als die herrschende erscheinen.



II. Capitel. Das Imperfectum. 143

Die Percentsätze für die einzelnen Texte weichen vom
allgemeinen bedeutend ab; wir haben:

-ie- Formen -ia- Formen -ia- Formen in %
Cid 68 0%
Maria Egipciaca 44 0%
Berceo 533 2 0-37%
Alexandre 604 11 1'77%
Appollonio 99 5 4-81%

Fassen wir nun zum Schlüsse die Kesultate für alle in

Betracht kommenden Personen (IL und III. sing, sowie der

ganze Plural) zusammen, so erhalten wir

-ie- Formen -ia- Formen -ia- Formen in °/

IL sing. 26 1 3-70%

III. sing. 2301 48 2-04%

I. plur. 15 0%
IL plur. 14 0%

III. plur. 1355 18 1*31%
Summe 3711 67 1-77%;

andererseits gilt für die

I. sing. 2 207 99*04%

§ 328. Von den gröfseren Texten seit dem XIV. Jahr-

hundert schreiben ausschliefslich -ia: das Poema de Jose, das

Rimado de Palacio, der Don Quijote, sowie der eigentliche

Text der Espana sagrada.

In einzelnen Texten des XIV Jahrhunderts, wo -ia schon

zur Herrschaft gelangt war, finden sich noch vereinzelte Formen

auf -ren, und zwar

Alfonso XI: 5, sämmtlich bei den Verben

decir, poder, tener;

Cantares 28, davon 13 bei Verben wie

aver, decir, facer, oir, poder, querer, saber, tener;

F.Gonzalez 36, davon 20 bei den Verben

aver, decir, oir, poder, querer, tener.

§ 329. Von Besonderheiten sind nicht allzu viele zu er-

wähnen.
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Die auslautende Dentalis hat sieb in einigen wenigen Fällen

gehalten, z. B. aviant FJuz I. erant ES XX.W'I A.p 154;

fapient BDuelo 28, 33.

L iesisch -galicisch-portugiesischen Einflnfs zeigt die Form

Uni' m FJuz 94.

Eine ganz merkwürdige Bildung ist teineben ES XXII,

!".»<;. das durch die Erhaltung der Labialis Anlehnung an die

A-Conjugation zeigt, während die Endsilbe -en auf Einflufs

von temien hinweist, so dais die Form eine Contaminatipn von

'temeban — temiön zu sein scheint

Es bleiben noch die contrahierten Formen vyen I

das aus metrischen Gründen durch veian zu ersetzen ist. sowie

oUo = biyän Jose 11 im Reime mit bien bene (entstanden

aus ve-i6n, vgl. vi§, § 318, 1), und auch durchs Metrum

nicht widersprochen:

bburkä äälukumiyäsän inunka uiaSläbiyän.

§ 330. Nach dem bisher Gesagten ergibl sich für <la>

[mperfectum der lat. II. [V. Conjugation das folgende Schema:

XII. XIII. Jahrhundert:

I.

IL avies

III. avie

IV. aviemos

V. aviödes

VI. a\ [6n

avia

Seil dem XIV. Jahrhunderl

:

avias (habias)

avia

aviamos

avi'ades a\ iaes ' aviais

a\ lall.

I. Die Endungen des Futurums [mperfecti.

131. Wie schon bemerkt, wird das heute Condicional

genannte Futurum Präteriti aus dem Infinitiv eines Verbums

und dem [mperfectum \<>n habere gebildet, weswegen die En-

dungen dii -' - Tempus schon hier kurz besprochen werden sollen.

Wie bei der Bildung des Futurums Präsentis die dreisilbigen,

endunersbetonten Formen von habere derart gekürzt winden.
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dafs in denselben vom Stamme hab- auch nicht die leiseste

Spur erhalten blieb, so auch beim Futurum Imperfecti, wo der

Stamm hab- nur in dem einzigen Beispiele faxer ciuien Alx

1537 erhalten blieb. In allen anderen Fällen ward von habea . .

.

nichts denn die Endung gerettet, welche, wie schon bei der

Behandlung des Imperfectums ausführlich dargelegt wurde, im

Altspanischen anders als in der modernen Sprache lautet. Wir

erwarten demnach für das

Altspauische

:

I.

IL amaries

III. am arte

IV. amariemos

V. amariedes

YI. amarien

amaria

Neuspanische:

amarias

amaria

amariamos

amariais

amarian.

Diese Formen sind in der That zu belegen:

I. rogaria App 319

IL entendries App 49*i

III. sufririe BMill 66

IY. casariemos Cid 1374

Y. veriedes Cid 170

YI. yrien Cid 1354

falesgerias FGonz 398

seguiria Quij XXXIY. 1

ljÄ».4»}wCüLJ = bäsariyamits Jose

294
seriades ES XXXIX, 319

descubririan Pal 1282.

Über den Einschub eines tonlosen Personalpronomens

zwischen Stamm und Endung, sowie über den Ausfall eines

tonlosen Mittelvocals und dgl. beim Futurum Präsentis.

3. Der Stamm des Imperfectums.

§ 332. "Wie bereits bemerkt, ist der Stamm des Im-

perfectums mit dem unbetonten Präsensstamme identisch. Eine

Abweichung von dieser Eegel ergiebt sich nur bei jenen primär

oder secundär zur I-Conjugation gehörigen Yerben, deren Stamm-

voral e oder o ist, die also im Präsens dem Typus recibo

(sirvo) beziehungsweise nuzo (suba) folgen.

a) Der Stammvocal ist e.

§ 333. Das tonlose e des Imperfectstammes von I-Yerben

steht ohne Rücksicht auf seine etymologische Beschaffenheit

Gafsner, Das altspanische Verbnm. 10
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anter dem Einflüsse des Eochtonvocales der Endung. Das laut-

tzlich erwartete <• tritt vor der Endung -Xa ein, während

das oxytone -je umlautende Krafl besitzl und das stammhafte

e > i wandelt, so daJs wir als Typen anzusetzen haben:

XII. -XIII. Jahrhundert:

I. venia

II. v/nn's

III. Wille

l\'. Y/'lllelUOS

V. nniödes

VI. v/lllrl)

im XIV. Jahrhundert:

Vi nia

\ ( nias

\ enia

veniamos

vt Di'ades

veni'an.

Selbstredend wird sich im -ie-Typus die I. sing, nur aus-

nahmsweise halten können; in den meisten Füllen wird sieh

ihr Stamm dem der übrigen Personen angleichen, so dafe wir

venia erhalten.

Auch sonsl werden sich die beiden Typen, die ja immer

nebeneinander hestchen, gegenseitig ausbleichen, so dafs einer-

seits \/nia. anderseits venu'' nicht anerhört ist. Gerade die

letztere Form hat eine wesentliche Stütze an den [mperfect-

formen aller übrigen Conjugationen, wo der Emperfectstamm

durchaus mit dem anbetonteE Präsensstamni übereinstimmt:

gobernamos : gobemaba,
:
prendemos : prendie u. s. w. Im Fol-

genden gebe ich eine Übersicht über das Nebeneinanderbestehen

der Weiden Fuiineii. insofern >\<>v Stammvocal die der Endung

entsprechende ( Gestalt aufweisl

:

bendicie FGonz 709

comidien Ä.pp 623

corisintie BMilag 510

dicie BIEg 963

(f)inchü BMissa s 'i

lim ii < !id 3626

umhin n BMUag IT I

ml ii In A
]

'
j

>

pidie A|»|» 85

redbk 8IEe 162

bi ndecian Fi <<<\\/. 679

comedia BMill t23

consentia Pal 1263

dum BDuelo L67

. m hm n Alt' X I
•»•">

ferian Al\ 252

umhin in All' X I 35 I

vjLc /inii//i//n Jos6 91

pedia BOr 101

recebia All' XI s " s
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ridic BMilag 345

siguie BMill 37

sintie BMilag 369

sirvie BMill 144

vinie Cid 456

vistie MEg 237

vivie BMissa 228

yxie Cid 457

reyan Alx 252

seguia Alx 491

sentia BOr 146

servia Cant 504

venia BMilag 170

vestia Prov 203

vevia Alf XI 419

exia LGB 15.

§ 334. Recht häufig findet sich mm aber der Nexus

i+Cons + i'a. Am einfachsten erklären sich jene Fälle, wo
wir es mit einer Form der I. sing. u. zw. älterer Texte zu thun

haben, wo das -i- des Stammes auf Einflufs der übrigen

Imperfectformen zurückzuführen ist: dicia BDuelo 56; pidia

BDuelo 26; vivia App 115, BDom 185.

Nicht selten ist die Unregelmäfsigkeit derartiger Formen

dadurch zu beheben, dafs -ie anstelle von ia zu setzen ist.

Der Schreiber einer späteren Zeit (z. B. des XIV. Jahrhunderts)

findet eine Form pidie, die ihm fremdartig erscheint, da sie

eben schon zu pedia geworden ist. Er modernisiert dann die

Form, aber blofs in der Endimg, während er den Stamm un-

verändert läfst. Diese Erklärung pafst auf jene Fälle, wo die

ia-Form vom Metrum nicht gefordert wird, wo also in der

früher angegebenen Weise zu emendieren ist.

Da das Poema del Cid in jene Zeit fällt, wo die -ie-For-

men beinahe ausschliefslich herrschen, scheint in dem sicher

dreisilbigen sirvia Cid 1535 Einflufs der ie-Fornien vor-

zuliegen.

Gar nichts beweisen diejenigen Fälle, wo die in Frage

stehende Imperfectform im Reime mit andern Imperfecten oder

in der Cäsur steht, da unter solchen Verhältnissen die Endung
nicht zu bestimmen ist.

Es bleiben somit nur noch admitia ES I, 98, sowie fnt-

gia{n) Quij XXXIV, 4, die auf den ersten Blick als gelehrte

Wörter zu erkennen sind, dann recibia Quij 1,1, ES I, 5 und

vivia ES XXXVI, 243, Quij I, 1, vivian ES XXXVI, 243,

Quij XXXIII, 1, deren ersteres ein nur halb volksthiimlich.es

10*
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Gepi _r. da auch der Infinitiv desselben im Nsp. recht

häufig recibir rieben recebir lautet.

§ 335. riecht zahlreich sind nun aber die ie-Forinen

mit dem Stammvocal e für i. die wohl das Ergebnis einer

Beeinflussung vonseiten der endungsbetonten Präsensformen,

sowie namentlich des Infinitivs sind, wo das stammhafte e in

Dissimilation zum tonhaften i der Endung berechtigt ist. Bei

jüngeren Texten, wo die i'a-Endung, vor welcher das e gleich-

falls berechtigt ist, vorherrscht, ja das Feld beinahe oder ganz

ausschliesslich beherrscht, mögen auch die zahlreichen ia- auf

die wenigen ie-Formen eingewirkt haben Nur ein paar Bei-

spiele seien für diese Analogiebildungen angeführt:

decie BMissa 88

eocze BMissa 7^

ferie Cid L080

mentü Alx 857

rendit Alx 763

sentie BDom tOO

S( rvü M Eg 964

venu App 329

vestie App 229.

b) Der Stam m \ oca I ist o.

§336. Gleichwie e vor tonhaftem, silbebildendem i erhal-

ten bleibt, vor betontem -ie aber zu i umgelautet wird, 30

bleibt auch o ohne Rücksicht auf seine Entstehung vor i er-

balten, während es durch folgendes hochtoniges [6 zu u umge-

lautet wird.

Aufs [mperfectum angewendet ergeben sich somit für die

beiden Typen die folgenden Stammesunterschiede:

XII. XIII. Jahrhundert:

I. dormia

II. <h/ ii

n

mV

III. i|//|'lllle

IV. dwrmieinos

Y. dwrmiedea

\ I. dwrmien

Seit dem XIV

dormia

dormias

dormia

dormiamos

dormiades

dormian

Jahrhundert

'l'Miniais

Diesem Schema genau entsprechend >i m! u.a. die Folgen-

den Beispiele nachzuweisen:

cnbru BMill 240

durmie < 'i<l 2281

cobria Ah 2334

dormia BOr 12
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fuie BDom 22

murie MEg 187

recudie BDuelo 112

relucie BMilag 852

subie Cid 1612

sufrie MEg 755

udie BLaur 28

foian Alx 527

moria Alx 1921

recodian Alx 520

relocian Alf XI 766

sobia Alx 2337

sofria BOr 20

o/« Alx 18.

§ 337. Mehrfach findet sich u-Ta anstelle von o-ia. In

erster Linie kommen die I. sing, in Betracht, die auf Einflufs

des u-ie der übrigen Personen zurückzuführen sind: murin

App 544: sufria BMilag 296.

In einigen Fällen ist, wie gezeigt wurde, die ia-Form

durch die oxytone zu ersetzen, wodurch die Unregelmäfsigkeit

leicht zu beheben ist.

Von unserer Betrachtung sind jene schon angeführten

Formen auszuschliefsen , welche im Reime mit andern Imper-

fecten oder in der Cäsur stehen.

Einflufs des Infinitivs auf u-ir (man vgl. cumplir, § 61)

liegt z. B. vor in fuia Cant 1263, sowie in vielen Beispielen

des DQuij.

§ 338. Häufig ist aber auch der Nexus - o
(
+ Cons) + ii>

zu treffen. Die Gründe für diese Erscheinung sind ganz die-

selben, wie sie im § 335 für die Verbindung e (+ Cons) + ie

angegeben wurden: cobrie MEg 241; dormie BMissa 77; morie

Alx 1137; oie App 431; sofrie BDom 225.

Infolge richtiger Erkenntnis der "Wortzusammensetzung

dürfte der o-Vocal erhalten sein in complie BMill 97; compli&n

MEg 392, Alx 2338.

4. Esse und sedere.

§ 339. Wie im Präsens so stehen sich auch im Imper-

perfectum des ganzen Altspanischen lat. eram und sedebam

ziemlich gleichberechtigt gegenüber.

Bei ersterem haben wir wieder die bereits bei den übrigen

Imperfecten constatierte Retraction des Accentes in IV. und V.

zu beobachten.
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und die entsprechenden Varianten.

; • die Behandln: _ Imperfectums

ihrem Abschlüsse zugeführt, und es erübrigt nur noch

übersichtlich menstellung des Ineinander,

erat und sedebat:

I. era

II.

III.

vera -

;'
•

;'-

hera. erra

n . c.'

•rais

VI. erant
eran

varan

.

ia

sedie

-

n

.n.



III. CapiteL

Das Perfectum.

§ 347. Aufserordentlich verwickelt ist die Geschichte der

Perfecta; weisen dieselben schon im Lateinischen manche

Schwierigkeiten auf, so werden dieselben im Spanischen durch

übertritt aus einer Classe in eine andere, sowie durch Ab-

bildungen von Formen einer ('lasse an jene einer andern noch

wesentlich vermehrt.

§348. Schon im Lateinischen können wir zwei grolse

Kategorien von Perfectbildungen - schwache und starke

unterscheiden, deren erstere dadurch charakterisiert sind, dafs

der Accint in allen 6 Personen auf der Endung ruht, was

dadurch bedingt wird, dals zwischen Stamm und Endung ein

Bindevocal eintritt, den ich, als ein besonderes Kennzeichen

des Perfectums, zur Endung rechne. Die starken Perfecta hin-

ii haben wandelnden A.ccent: in I. und III. sing., sowie

in III. plur. ruht er auf dem Stamm, in II. sing., sowie in

I. und II. plur. auf de]- Endung. Ein zweites Kennzeichen den

starken Perfectbildung i>t >\>-v Umstand, dafs bei derselben

die Endungen unmittelbar an den Stamm treten. Diese En-

dungen Bind:

1) -ni: QOC-Ul, tiiu-ui:

_'i - si .- \ w -si \ i \i , trah-si traxi

;

''>) -/': rup-i, tec-i.

I ) Die schwachen Perfecta.

i!». Die classischen Formen erfuhren schon im Vulgär-

latein mannigfache Umgestaltungen:
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für: - avi - ävimus

-ävisti -ävistis

-avit -äverunt

halten wir vlat. anzusetzen:

-ai *-amus

-asti -astis

- aut - arunt,

wovon L, IL, III., V. und VI. theilweise schon iu der classischen

Periode belegt erscheinen, während -amus durch Angleichung

an -astis, -arunt entstanden ist.

Da bei den lateinischen A-Perfecten die wenigsten Um-

gestaltungen und gar keine Beeinflussungen von aufsen zu

verzeichnen sind, da im Gegentheil diese Gruppe die andern

Classen in mancher Beziehung beeinflufste, soll auch beim

schwachen Perfect eine Trennung vorgenommen werden. Ich

behandle daher zunächst

a) Das schwache Perfectum mit dem Charakteristiken a.

§ 350. Wie *ai aus habeo, so ergiebt auch -ai < -avi

der I. sing, im Spanischen -e: deserede Cid 1363, finque Crß
a j

34, pase MEg 1208; Luö = sunnä Jose 99.

Conte MEg 1125 ist nur ein Versehen für die III. sing.

conto, welches vom Sinn gefordert wird.

Gleichwie nun aber habeo im Nordwesten Spaniens zu-

weilen, im Portugiesischen durchaus als hey (§ 191) erscheint,

so ergiebt auch -avi > -ai im Leonesisch-Galicischen mitunter

-ey: amey Alx 15-13; mandey ES XLI, 353.

§ 351. Aus -asti der IL sing, erwarten wir -aste, das

jedoch im XII. Jahrhundert gar nicht, im XIII. und XIV. Jahr-

hundert mitunter nachzuweisen ist. Seine Stelle nimmt in den

alten Texten -este mit seinen Nebenformen -esti und -est ein,

die alle in deutlicher Anlehnung an die I. sing, und nach -i : -iste

-e:-este entstanden sind. Wir finden:

Cid: dexeste 347..; kein -aste.

MEg: ameste 537..; kein -aste.

App: echeste 205; daneben compraste 424;
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Berceo: caseste Dom 30] . .; busquesti Blilag 780.. ; dennesl

Mill 119..; daneben nur coniprast Hirn III. 5 und pas-

I i Dom 767;

Alx: crieste 36 und 2 mal; sonst -asl

Card: ameste 416 and L5mal; daneben L9mal -aste;

FGonx libreste 107 und 6 mal; compraste 113.

FMed: Ludguest 217 und 2 mal;

l'.ni : mateste 94 neben Diataste ibid.

Die übrigen Texte zeigen ausschließlich -aste.

§ 352. Das -aut der III. sin--, erscheint in einem Bei-

spiele der Glossen als -aot: duplicaot 80, das sieb dann zu -ö"

weiter entwickelt: sospirö Cid 6: moströ ROr 195; ZLüjSI

= akunsädMzu Jose 27, im Galicischen und Portugiesischen

aber als -ou erscheint: entregou ES XU, 393; poblou Y\\ ''<:

regnou ES X \ I . tu:».

Ein halber Latinismus isl betait Gl 266 < *vetavit

Auf ein blofses Versehen dürfte mesturado I.Mill 13 zurück-

zuführen sein, das in der Cäsur steht und recht gut durch

mesturd ersetzt werden kann.

Zum Schlüsse wäre uoch die häufige Verwendung von

salvö in der Bedeutung von saludö zu erwähnen, z. B. App

19, die wohl durch die beliebte Locution >>>!- salvo herbei-

geführt wurde.

§ 353. Die I. plur. ist mit der entsprechenden Person

des tndicativs Präsentis lautlich zusammengefallen und lautet

demnach -amos: arrancamos Cid 2459; comengamos Alx 259; 4

fallamos < 'anl 955.

Im Leonesischen findet Bich aber auch die Form -emos,

die sich zu dem -6 der I. sing, verhall wie das -imoa zu

dem -i der [-Verba, Sichere Beispiele sind faulemos Al\ 2422;

mande?no8 ES \ \ XV I A.p 169 (in Verbindung mit fesiemos)

und yassemoa Al\ L673.

•4. Die II. plur. erscheint in der erwarteten Gestalt:

fablastes <id <>77: engendrastes BDuelo 58; ^U^^xjKK

in rn Im ii hishis Jose 20 1

.
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Vereinzelt findet sich dann wieder -estes, in Angleichung

an die I. plnr. und an die II. sing.: ceguestes Alx 2122; librestes

FGonz 110.

Im Neuspanischen ist -astes in Angleichung an die IL plur.

des ganzen Präsens, des Imperfectums , des Futurums . . .

zu -asteis geworden. Die älteste -eis-Form ist usasteis ES

XXXIX, 326. — In tornaistes ES XXIII, 406 liegt wohl nur

ein Schreibfehler vor.

§ 355. Die III. plur. lautet correct -aron: vedaron Cid 90;

llamaron Ildf 54; (jLjfCCof* = eribbärännarun Jose 60.

Die auslautende Dentalis ist erhalten in erraront FJuz IX.

Leonesisch ist guioron Alx 2006 nach guiö (vgl. dioron, §363).

§ 356. Es ergiebt sich also für das schwache A-Per-

fectum das folgende Schema:

Allgemein - Spanisch

:

I. mate (l£o = mata)

fmateste, matesti, matest

'(mataste, matasti, matast

III. mataot > matö (v^Jö = matu)

IV. matamos

V. matastes (, C±x^äj> = matastas) > matasteis
VLT

Leonesisck -

Galicisch

:

matey

matou

matemos

matestes

[guioronj.VI. mataront > mataron ((jJüo = matarun)

b) Dedi, *and^di, steti.

§ 357. Die Behandlung dieser drei wichtigen Wörter an

dieser Stelle ist eigentlich höchst unpassend, da das erste und

das dritte vollständig, das mittlere vorwiegend stark flectiert. Da

sie jedoch auf andere Verbalclassen von Eiuflufs gewesen sind,

und da es nicht selten geboten sein wird namentlich auf d^cli

hinzuweisen, mögen sie ihre Behandlung doch schon im gegen-

wärtigen Augenblicke erfahren.

§ 358. D^di, *and^di, steti der I. sing, sollten *die(de),

*andie(de), *estiede ergeben, Formen, die in keinem Denkmale

zu belegen sind. Die Stelle von *die(de) nimmt seit den ältesten

Zeiten di ein: Cid 2909 (dy Danz 58). Dieses Gebilde verdankt

seine Entstehung einer Anlehnung an die IL sing, diste und

steht neben diesem letzteren wie dormi regelrecht neben dormiste.
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Daneben muis nun aber auch ein lat. *istetui bestanden

haben, das in estude Cant '.NT seinen Widerhall findet, sowie

*ist6ti (wohl in Angleichung an die Composita adstiti, cons.,

ins., obs., pers., praes., res.), das im Span, als *estide erscheinen

mülste und die III. sing, beeinflufet haben mag.

Häufig wurde nun aber steti von habui > hove oder ana-

logisch huve beeinflufst: estovi BOr 197, estove Pal 7<>ö. und

dieses zog dann umhin Danz 20, anduvt Cant L236 nach sich.

Endlich flectiert andar auch schwach nach den übrigen

Verben der A-Conjugation und ergiebt andä Cant 959.

^ 359. Die U. sing. dedistE, *andedistl muis lautgesetzlich

über *deiste, *andeiste oder mit Abfall der Reduplicationssilbe

gleich \ "ii Anfang an diste, *andiste ergeben. V"ii all diesen

Formen i-r aber nur diste nachzuweisen: App 531 K. und da-

neben disti BLoon-s 1M7 und dist BDuelo 79. I>a- Leonesische

kennt auch dieste ALx 1 187 ß in Anlehnung an diestes nach

dieron. (§ 362).

Ein«' Form für stetisti ist überhaupt nichl auffindbar, und

für *andedistd zeigt der cid andidiste 343, das seiner völligen

Isoliertheit wegen nicht sicher zu erklären ist

§ 360. Die III. sing, d^dit, ;md,'dit. st^tit mülste geben

*die, *andie, *estiede, Formen, die jedoch nirgends nach-

zuweisen sind. Schon in sehr früher Zeit, als der Diphthong

ie noch fallend ausgesprochen wurde, muis, einerseits zur

Differencierung von L sing., wro "diedi inzwischen zu * die

worden sein muis, andererseits in Angleichung an die HI. sing,

der schwachen Perfecta im einsilbigen *dfe o anstelle von e

getreten, also Mio entstanden -ein. das dann nach dem be-

kannten Accentgesetze, dafs der Ton eine- Diphthongen mit

Vorliebe auf dem Vocale mit gröfserer Klangfülle ruht. d\6

ergab. Dieses diö findel sich denn thatsächlich auch sehen

seit den ältesten Zeiten: Cid :;.".:;: orthographische Varianten

davon sind dyo FGonz 153 und gj diyu JosG 3. Im

Galicisch-Leonesischen erwarten wir <l«- oder die. je nachdem

der portugiesische oder der spanische Einflufs vorherrscht; und

wie im Spanischen und Portugiesischen die -ich den schwachen

Perfecten angeglichen und hier den. dort diö ergeben, so auch
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im galicisch-leonesischen Sprachgebiete, wo eleu FAv 1 und

dieu Mand 23 nebeneinander bestehen.

Der Anziehungskraft der so überaus zahlreichen schwachen

Perfectbildungen konnte auch *estiede nicht widerstehen, es

mulste auslautendes -o annelimen: estiedo Alx 546, und dann

folgte ihm auch *andiedo. Sehr früh finden sich estido Cid

3630; estijdo FGonz 504, sowie andido Cid 1727 ein, welch

letzteres dann wieder das Oppositum entrido (von entrar)

BMissa 137 R nach sich zog.

Dieses estido ist nur analogisch von einer I. sing. *isteti

> *estid(e) zu erklaren, wie ja auch fizo < fecit nur nach fiz

< ecl entstanden sein kann. Dafs eine I. sing. *estide in

meinen Texten nicht zu belegen ist, ist eben wohl nur zufällig.

Auf *istetuit + analog, o verweisen estudo FJuz 121 und

darnach andudo FJuz 101. Analogiebildungen zu hovo, huvo

sind estoro Cant 1351 und estuvo ES XXII, 303, das dann

wieder anduro BDom 37 mit sich führte. Im Leonesischen

endlich findet sich noch estero ES XXXVI, 243, wohl aus

pg. esteve + span. estuvo.

Neben den verschiedenen starken Formen findet sich ver-

einzelt auch schwaches andö 3IEg 370.

Hier sei auch noch einer seltsamen Form blofs aus dem
Grunde Erwähnung gethan, weil sie einem Yerbum der A-Con-

jugation angehört. Catar bildet neben regulärem catö einmal

ein Perfectum catido BMilag 507, offenbar in Anlehnung an

vido < veer.

§ 361. In der I. plur. mufs dedimus zu diemos Cid 2566

geworden sein, dem sich dann analogisch estidiemos BDuelo 148 R
anschlofs, das neben *estide wie ficiemos neben fi.ee steht.

An die I. sing, di angeglichen ist dimos ASab 67. Endlich

estuvimos Quij LXXX, 3 ist eine Anbildung an huvimos.

§ 362. *Dedestes, *andedestes sollten entweder durch pri-

mären oder durch seeundären Ausfall der Reduplicationssilbe,

in letzterem Falle also über *deestes, * anderstes > *destes,

*andestes, *istetestes aber zu estedestes werden. Durch den

Einflufs der I. plur. diemos, sowie der III. plur. dieron erhalten

wir aber diestes Cid 2571..., durch Analogie an die II. sing,

diste: distes Ildf 513.
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An hoviestes Dach hovieron angeglichen ist estoviestes

BOrl97R, an 'estuvistes anduvistes Danz 29.

§ 363. Der organische Vertreter von d^derunt ist dieron,

durch dessen Kinflufs sich zu estido, andido nach fizo:ficieron

auch estidieron, andidieron bildeten. Diese Formen sind alle

schon in den ältesten Denkmälern nachzuweisen: dieron Cid 244.

Analogisch zu II. plur. ist deron BDom 531. Von stare findet

sich estidieron FJuz 50, von *ambitare: andidieron Cid 134.

Auf *istetuerunt gehen zurück estudieron FJuz 74, esto-

dieron Alx 269, und darnach auch andudieron FJuz 168,

andodieron FGonz 3B und andodioron Alx 2135, das in seinem

-ioron Anlehnung zeigt an dioron (BMissa 243, Alx :'>1<> und

33 mal) nach diö.

Angleichungen an huvieron, hovieron sind estuvieron

Prov 117 II: estotrieron Cant 1072 R, die wieder anduvieron

Revel81\. andovieron Pall607R und andovyeron FGonz733B
nach sich zogen.

Die schwache Bildung endlich zeigt andaron Alx 1605,

5 " <J"

Jose 41: .jnJö' = andarun.

§ 364. Ks erübrigt noch eine übersichtliche Zusammen-

stellung der verschiedenen Formen zu geben und dabei die

Grundlagen: dtjdi, (steti), i-teti, *istetui, sowie die Analogie-

bildungen an hahui und die schwachen Formen völlig aus-

einander zu halten :

IVr-
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§ 365. Zur besseren Veranschaulichung' der verwickelten

Verhältnisse beim d§di-Typus diene das folgende Schema:

Dedi.

lioron

c) Die schwachen I-Perfecta.

$ 366. Wie bei der A-Conjugation, so müssen auch bei

den I-Perfecten vulgärlateinische Kurzformen angenommen

werden:

-fvi -minus

-ivisti -Ivistis

-fvit -Iverunt

müssen schon im Volkslatein gelautet haben:

-li *-imus

-fsti -istis

*-fut -lrunt,

§ 367. Demgemäfs erhalten wir für die I. sing-, im Spani-

schen -i: sali Cid 2372; servi MEg 1274; dormi BDuelo 160.

§ 368. Die IL sing, mufs lautgesetzlich -iste ergeben:

miittiste Cid 3372; serviste MEg 1048; oyste Ildf 798.

Daneben finden sich dissisti BMill 116; salisti BDom 764:

venisti BMill 114 als Berceo eigenthümliche Formen und

einigemale Abfall des Auslautsvocales: venist Cid 2410; abrist

BMilag 119...

In vestid Cid 3367 für vestist liegt ein wohl auf der

Schwerfälligkeit der correcten Form beruhender Schreib-

fehler vor.

§ 369. Die LH. sing, -iut ergiebt -i'o > iö (vgl. § 360):

firiö Cid 2020; sirviö App 165; nudriö BLaur 3.

Nach 11, nn, n = 1', li fällt i aus: sallö MEg 140; pinno

BDom 661; yunnö (jüngere) FJuz 143: rinö Quij XXXIV, 3.
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Im Leonesisch-Gralicischen erscheint mir deutlicher An-

lehnung an die portugiesische E-Conjugation -eu: recebeu

ES XU. L22; tennieu (tingere) Bland 53.

Eine beachtenswerthe Form ist vysquiö FGonz •".
I zu

einem belegten [nfinitiv vesquir, der vom starken Perfectum

visco < vixit (vgl. dort) aus gebildet ist Endlich pari Cid 2809

ist nur ein verstümmeltes partiö.

§ 370. Die I. plur ergiebt lautgesetzlich -ini"s: oymos

BDom 334; salimos Quij LXXX. 2; servimos Cant L669.

In Angleichung an das analogische -ieron der III. plur.

findet sich daneben zuweilen -iemos: aduxiemos FJuz 199;

dissiemos BMilag L0; seruiemos AK I L67 K.

§ 371. Die II. plur. muls gleichfalls -istes ergeben: oistes

Alx 336; seruistes AK -_'ll
, _,

•. venistes Ddf 30.

Aus demselben Grunde wie bei I. plur. -iemos findet sieh

hier mitunter -iestes: firiestes Cid 3463; oyestes App 287;

ysiestes BDuelo 127. Hieher gehört wohl auch constrinnestes

FJuz L83 (constringere) , wo das i wegen des dem 6 vorauf-

gehenden nn = n ausfiel.

[ns Neuspanische ist die correcte i-Form gedrungen; natür-

lich wurde, wie beim A.-Perfectum, -istes zu -isteis erweitert:

combatisteis Quij X. 1.

Zu erwähnen ist noch ouiestes Cid 2315, das, wie der

sinn des Verses ergiebt, zu oir zu stellen und blofs ver-

schrieben ist:

Aqueste era el rey Bucar, si] ouiestes contar.

Deutlich als Schreibfehler sind ferner zu erkennen oyeses

ildt'si:; ihhI registres Danz 25, ersteres wegen des Reimes mit

iniestes : mereciestes, letzteres wegen «In- Bindung mit

comistes.

§372. Die IN. plur- laute! ursprünglich correcl -iron:

dormiron AK '_'7I: feriron ib. 665 R; partiron FJuz 1 US. D

ursprünglichste Form, die nur in leonesischen Denkmälern

enthalten ist, \\i«'li bald dem analogischen -ieron nach *li*-i«»ii

zu i. iste, iö neben dl, diste, diö: yxieron Cid 191; sitvieron

W I
-.•_ 52; subii ron App 23 I.
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Das leonesische Alexanderlied, kennt ferner zahlreiche For-

men auf -ioron in strengerer Anlehnung an die III. sing, auf -iö:

exioron 459; ferioron 508; mentioron 356 und 35 andere

Beispiele.

Zweimal findet sich endlich die Endung -eron, doch beide-

niale fordern die Reime -ieron: pinneron Prov 506 : vnieron

und eteriberon BDom 227: oyeron : dixieron : ennadieron.

§ 873. Nach dem Gesagten ergiebt sich für die I-Verba

das folgende Schema:

I. sali

IL saliste [salist(i)]

III. saliö [sallö; sall(i)eu]

IV. salimos [saliemos]

V. salistes > salisteis [saliestes, sallestes]

VI. saliron [salierou, salioron].

d) Die schwachen E-Perfecta.

§ 374. Der Ausgangspunkt für die schwachen E-Verba

ist nach Meyer-Lübke II, § 276 in lat. II, IV und V zu suchen,

deren Formen -isti, -imus, -istis als -esti, -emos, -estis ur-

sprünglich erscheinen müssen. Wie wir aber bei der A-Classe

hatten -asti neben -ai, -aut, bei der I-Classe -isti neben -i,

-iut, so wurde auch bei den E-Verben schon in sehr früher

Zeit -ei, -eut nach -esti gebildet, -eut wurde dann über -eo

zu iö gewandelt, und dann fand in Anlehnung an die I-Classe

von II und III aus eine Ausgleichung der Singularformen statt,

indem -iö, unterstützt von -est! > Tste auch bei E die Ersetzung

von -eu durch -i bewirkte.

Gleichzeitig bewirkten -emos, -estes in VI ein -eron, doch

wurde recht bald der ganze Plural und vereinzelt auch die

II. sing, nach dieron, diemos und der dazu gebildeten Analogie-

form diestes umgestaltet, eine Angleichung, die durch die

Identicität der Singularformen herbeigeführt ward.

Die bereits analogisch aus der I- in die E-Conjugation

übernommene Form für I. bewirkte nun aber in Gemeinschaft

mit dem gleichfalls identischen -iste, -iö der IL und III. sing.

auch eine Ausgleichung der Plurale, indem das organische

-imos, -istes der I-Conjugation auch in die E-Classe übertrat.

Gafsner, Das altspanische Vertram, 11
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Was aber die Launen der Sprache am meisten charakterisiert,

i->t der Umstand, dais bei dieser Gelegenheil auch das schon

auf den Aussterbeetat gesetzte -iron der [-Conjugation wieder

productiv auftritt und auch in die E-Conjugation Eingang

findet

Die letzte der zu erwähnenden Ausgleichungen endlich ist

die schon früher besprochene Oebertragung des -o von III

auf VI, also der Wandel -ieron : -ioron.

Die Aufgabe der folgenden Paragraphe wird es sein, diese

sehr verworrenen Verhältnisse personenweise klarzulegen und

durch Beispiele zu erläutern.

§ 375. Die I. sing, zeigt ausnahmslos die analogis« he

-i-Form: vengi Cid L750; cay DaDz 12; *$ kumi Jose 229.

§ .'I7»i. Audi bei t\>-\- II. sing, herrscht die [-Form vor:

metiste Cid 3334; respondistt MEg l
s| i: acorrysü EfGonz 199.

Abfall df> tonlosen Auslautvocals liegt z. B vor in: cvparepist

Cid 334. Analogische Formen sind: metieste Al\ L487 und

ilrri/rslr App 172, (Iciirn audi tolleste FGonz L12 beigesellt

werden mag.

§ :!77. Die ältesten Formen der HI. sing, sind -eo(t), -iot:

meteö FJuz IV: prometeö ES XXXIX, 236; vendeö BS WWI.
234; cadiot GJ 234; tolliot Gl 38. Die herrschende Form

ist von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tau«' -iö: a

Cid 304; entendyö FGonz 584; ^JLs bulbiyu Jose L22.

Dieses -iö der E-Conjugation ist im Centrum mit dem der

[-Verba schon im XIII. Jh. identisch, wie zahlreiche Reime

Berceos, /.. B. recibiö : oyö : cayö : saliö (Loores L41) lehren. Dais

aber in Berceos Mundart tö, nicht (o oder eo betont wurde,

ergiebt sich aus den Reimen: escapö : cantö : bastecjö : prometid

(Dom .'!7I). Bezüglich des Altleonesischen und Galicischen

I bachtete C. Michaelis und wohl auch Coruu (Gröber, Grund-

rifs II, 2. Abth. p. 204 Anm. 5 und p. 205 Anm. 1) die Thafc-

ache, „dais modernes ö avil darum nicht mit io i\it und

evit reimen konnte, weil man das Perfectum <\r\- er-Conj. von

dem der ir-Conj. mich trennte, d.h. nicht für beide iö, noch

auch in oder eti prach. ondern lu (resp. Io) und 6u (resp.
"
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Nach einem i- Element ist das -t- der Endung ausgefallen

in coiö Cid 577; tollö BMilag 63.

§ 378. Die ursprünglich zu erwartende e-Forrn für die

I. plur. findet sich merkwürdigerweise blofs in einem einzigen

Texte des XIV. Jahrhunderts: bencemos Alf XI 2094 R; pade-

cernos ib. 98 R; perdecemos ib. 880.

Vereinzelt finden sich auch einige etwas unsichere Belege

für ie-Eormen: comiemos BMilag 392 R; entendiemos FJuz V.

Das -imo-s der I-Conjugation drang schon frühzeitig in

die E-Classe herüber und ward daselbst verallgemeinert. Im

folgenden seien einige der ersten Belege angeführt: caimos

ES XXVI, 477; defendimos FJuz 190; establecimos ConcL 4;

resolvymos ES XLVIII, 251. Jose zeigt (jiiJj'Lolj = bburu-

mätimus 268.

§ 379. In der II. plur. sind als älteste Bildungen die

analogischen diestes- Formen nachzuweisen: perdiestes Cid 2868,

espendiestes ib. 3239, valiestes ib. 3315.

Allgemein geworden ist jedoch das seit dem XIII. Jahrh.

nachweisbare -istes, das natürlich im Neuspanischen zu -isteis

geworden ist: volvistes BMilag 477; venristes Alx 2122;
° •* ° —

yxUuiOvU = bbärdistäs Jose 201.

§ 380. Die ursprüngliche, monophthongische Form der

III. plur. ist an einer einzigen Stelle nachweisbar: arderon

ES XXIII, 404. Die unbestrittene Vorherrschaft übt aber analog.

-ieron aus, das im FJuz vereinzelt auch mit auslautender Den-

talis erscheint: perdiero/d IX; doch sonst: tendieron Cid 182;

coigeron (= cogieron) FGonz 270; /j'.IjJkIj = bbärdiyärun

Jose 81.

Nach einem i-Element fiel das i aus in: tolleron BMH1406;

arrecqjeron FGonz 588 R; escogeron FJuz 171.

Im Alexanderliede findet sich daneben auch eine an die

ursprüngliche, später aber verdrängte Form der I-Classe an-

geglichene Bildung auf -hon: cogiron 572; metiron 392;

moviron 1995; tolliron 1552; valiron 392; volviron 477;

cagroii 6(35 R.

11*
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Im Leonesischen , vornehmlich im Alexander, finden sich

häufig Formen, die an die III. sing, angeglichen sind und dem-

nach -ioron Laoten: conecioron Alz 594 und 46 andere Bei-

spiele; prorru tioron FJuz 46.

§ 381. Es erübrigt nur noch eine übersichtliche Darstel-

lung der Formen für alle Personen.

I. perdi [perdy]

II. perdist(e) [perdyste]; perdieste [perdyeste]

III. perdeö, perdio(t), perdiö [perdyö]

l\'. perdemos; perdiemos; perdimos [perdymos]

Y. perdiestes; perdistes: perdisteis

\ I. perderon; perdieron{t) [perdyeron]; perdiron; perdioron.

§ 382. Zum Schlüsse sei noch eine Tabelle über das

Wirken der verschiedenen Analogien innerhalb der E-Con-

jugation angeführt, womit die Geschichte der schwachen Per-

fecta ihrem Abschlüsse zugeführt ist

taaLorie

lUU'll

8. Die starken Perfecta.

§ 383. Von den zahlreichen lat. starken Perfecten Bind

nur verhältnismäfsig wenige ins Spanische gedrungen. Die im

§ 348 angeführten Classen seien nunmehr im Einzelnen und

/war kategorienweise behandelt

a) Die u i- Perfecta,

184. Fürs Spanische sind die folgenden Grundlagen

anzusetzen: capuit, cognovuit, creduit, habuit, jacuit, placuit,
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posuit, potnit, sapuit, scripuit, seduit, tenuit, traxuit, aulserdem

stetuit und andeduit, die schon an früherer Stelle behandelt

wurden. (§§ 357— 365.)

Den ältesten, spanisch-lateinischen Zustand würde, wenn

wir es nicht mit einem Schreibfehler zu thun hätten, die I. sin-.

escripui Don 17 anzeigen. Bezüglich der übrigen Verba ist

eine Scheidung nöthig zwischen denjenigen, deren Stammvocal

in der III. sing, betontes ä ist und jenen, welche einen andern

Stammvocal aufweisen.

«) Verba mit dem Stammvocal a.

§ 385. Die Entwicklungsreihe der Verba mit dem Stamm-

vocal ä, als deren Typus habuit gelten soll, mufs die feigende

gewesen sein : habuit > * abuit > * abwit > * auwe > * owe > *ove

und endlieh in Anlehnung an die schwachen Perfecta ovo.

Nach dem schon mehrfach citierten Umlautsgesetze mufs

aber tonloses -o- vor hochtonigem 16 zu u umgelautet werden,

während es vor andern Hochtonvocalen erhalten bleibt. Da

nun aber bei der starken, wie bei der schwachen Conjugation

die endungsbetonten Formen durch Anlehnung an die

schwachen Verba gehört auch die III. plur. dazu - - infolge

von Analogien bald mono-, bald diphthongische Endungen auf-

weisen, mufs durch Einwirkung dieser Endungen auch der

Stammvocal bald o, bald u lauten, so dafs wir theoretisch

folgendes Paradigma ansetzen müssen:

Ove
eviste uvieste

ovo

ovimos uviemos

evistes uviestes

uvieron.

Da gerade die beiden am häufigsten gebrauchten Formen

- III und VI — verschiedene Stammvocale haben, wäre es

wahrlich ein Wunder, wenn nicht vielfache Ausgleichungen

stattgefunden hätten, wenn nicht auch ovieste, oviemos, oviestes,

ovieron einerseits, uve. uvo andererseits zu belegen wären.

In den folgenden Paragraphen gebe ich eine vollständige

Darstellung der Verhältnisse bei den einzelnen U -Verben.



ltiti in. Capitel. Dw Perfi ctuoi.

Hal'iiit.

§ 386. Die L sing, lautet correct ovi Appl26; obt Ihm/. 11.

oder hov( MEg 164; hobt Cant 1 »

i
*.

» . Bei Berceo finden wir

auch ovi Or L03 und ovy Duelo L39. Analogisch zu uvieron...

sind ///v FGonz 393, hübe ES XXXTX, 307. Recht merkwiu

Formen zeigt endlich der Cid; dort i>r der Auslautvoca] ab-

gefallen, und infolge dessen der dadurch in den Auslaut getre-

tene tönende labiale Reibelaut tonlos geworden, so dafis wir

erhalten of 3322 oder off 3321.

An die I. ist die III. sing, unmittelbar anzuschließen.

Die erwartete Form ist ovo Cid 68. Analogisch nach uvieron

sind huvo ESI, H8 und hubo Quij I. 1. während ^f = ubu

Jose 12 indifferent ist. Blofs graphisch zu beurtheilen ist endlich

= yubu Josö 39, das nach der Conjunction y = I steht und

wie bien = jjÜo (biyän), i ubu = yjjf (iyubu) geschrieben ist.

§ 387. Die III. plur. mufs ergeben hubieron Quij XX, 1.

sowie /j'sCol ubiyärun Jose 23. Alle andern Fälle zeigen

Angleichung an ovo: ovieron cid II mit allen orthographischen

Varianten. Im Alexander findet sich aufserdem das specifisch

leonesische -ioron in ovioron 687 R und 51 mal. Endlich

^.Uy = yubiyärun Jos6 1 1 folgt ebenfalls auf y und isl in-

folgedessen mit v_lo yubu auf eine stufe zu stellen.

§ 388. Was die übrigen endungsbetonten Formen betrifft, •

bo erwarten wir einerseits oviste Cid 3325; ovimos ES XXXV,
153; ovistes ib. L50, bezw. ovisteis ib. Berceo zeigt den schon

bemerkten Auslautvoca) i in ovisti Mill 111. sowie gänzlichen

Schwund dieses Vocals in ovist fctilag 158. Die ursprünglichste

Form der Endung und den erwarteten Stammvocal linden wir

in ovemo, ES XXIII, 106. Anbildungen an ovo sind oviesU

Al\ I 187; oviemos Cid 21 I I und oviestes App 9,

Bemerkenswert ist endlich Ultimos Pal 1 L20, das, falls

es ein Perfectum ist, Bchwach flectiert und an die t-Verba

liehen wäre.



111. Capitel. Das Perfectum. 167

§ 389. Es ergiebt sich sonach für das Perfectum von

haber tue folgende Uebersicht:

Person

:
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§ 391. I>»'iii Beispiele vod tener Folgen genau die Com-

posita det., entret, mant., ret., sot, sost:

I. sotovi Canl 1 1 iL':

II. rretovysü FGonz 544"; V. mantoviestes Alx 1695;

III. entretuvo Qtiij LI. 1: VI. detovioran Alx L571 K.

ij 392. Zum Schlüsse sind uoch drei leonesische Formen

als merkwürdig hervorzuheben: tiniö FJuz Hü' isl schwach

Bectiert während tomö FJuz 83 und antovio Alx 1106, L588

den Stamm der starken, aber die Endung der schwachen Verba

aufweisen.

- duit Für sedit

ij 393. Dieses Verbnra würde ebensowenig wie tener an

dieser Stelle zu behandeln sein, wenn es nicht zuweilen in die

Function von esse träte, und so zum Auxiliare geworden, voll-

ständig anter dem Einflüsse von habuil stünde. Die zu be-

iden Formen sind die folgenden:

1. sovi UM ihm T.'il
;

II. sovist BMillllö; V. soviestes Alx L70;

III. soro Cid 907 ;swroBMis- VI. s<,riir<>u Cid 2824; sovio-

sa L78; ron Alx 2015 EL

<f<f) ' Ireduit für credidit.

§394. *Creduit folgt mit seinen Compositis wegen der

lautlichen [denticität genau dem 'seduit:

III. crovo Cid .'i."i7; (irr. FJuz 93; descr. BLoores !•">:

I\'. croviemos FJuz L89;

V I. i rovieron I 'id 3327.

Zu erwähnen sind endlich die Formen crevö FJuz \11

(Hs. Camp, aber creyö) und acrevö FJuz 93 (Hs. Esc. VI). Es

Bind dies portug.-gal.-leonesisch-span. Contaminatdonen von

creve (nach teve) - span. -o der starken "der eher -io* der

schwachen Conjugation.

«) < iapuil für cöpit

195. Altsp. findet sich nur die III. sing, in der erwar-

teten Form copo FGonz 276. Die nsp. Grammatiken führen

alle 6 Personen, und /war mit dem \"n \ I entlehnten u-Vo-

oale an: '/</». cupiste, cupo
}

cupimos, cupisteis, < "/>/< r<>n.

Zu belegen vermag ich allerdings blofs cupo Quij \\\lll. I.
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et) *Jacuit für iecit.

§ 396. Die zu belegenden Formen gehen durchaus auf

*jaucit zurück; es rinden sich:

I. iogui BDuelo 17;

II. ioguist BMilag 609;

III. iogo App 320; yogo Cid 573, daneben einmal auch die

schwache Form yapiö FGonz 155;

VI. angeglichen an III. sing, sind ioguieroii BDuelo 85 und

yoguieron BDom 544.

Im Neuspanischen ist das Verbum defectiv, das Perfectum

nicht gebräuchlich.
>ji]) Placuit.

$ 897. Die gebräuchlichste Form ist correctes plogo Cid

•"><U; daneben im Leon, auch progo Alx 1913. In späterer Zeit

findet sich auch phtgo Cant 1662, das die einzige neusp. Form

geblieben ist.

Verhältnismäfsig häufig sind die schwachen Formen: plapiö

FGonz 720 .
. ;

plasia Pal 880 R und ^üJj = bbalaxiyu Jose 26.

Zum Schlüsse ist noch plegö Alx 1137 zu erwähnen, das

vielleicht mit crevö auf eint; Stufe zu stellen ist. Freilich ist

es schwer, den Ausgangspunkt der Analogie zu finden.

,7.7) Sapuit.

§ 398. Das Verbum schliefst sich im Vocal vollständig an

habuit an, weswegen für jeden Fall je ein Beispiel genügen kann.

Person

:
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Bemerkenswert ist nur sobo Als 213 und 7 mal wegen

seines b. Nachtonig-intervocales p wird allerdings zu b, doch

scheint in der Gruppe -aupi- ein Ausnahmsfall vorzuliegen, wie

copo und die zahlreichen Beispiele von sopo beweisen, Sobo

ist daher wahrscheinlich in Anlehnung an den [ndicativ Prä-

sentis entstanden.

K) •' Traxuit. *tracuit für txaxit.

§ 399. Aufser den sigmatischen Formen, die in ziemlich

bedeutender Anzahl erhalten sind (§§ U9 1:20), finden sich

auch Bildungen, die auf einen Typus traxuit oder *tracuit

zurückgehen. Wenn das sigmatische durch ein ui-Perfectum

ersetzt wird, so würde man die Form trac<T ,
also tia-

\-sit
|

cuit ohneweiters erwarten. Der Typus *traxui kann nur durch

Verkennung des Verbalstammes entstehen. Traxitwird fälschlich

als i-Verbum, und daher auch das s als zum Stamme gehörig

gefafst. Bezüglich der Orthographie ist noch zu bemerken, dafs

x. j und g vor e und i lautlich zusammenfallen und in älterer

Zeit als s. spiiter als h zu sprechen sind.

§ 400. Vmi *tracui sind abzuleiten

:

III. trogo AK 282; trugo AlfXl 1842, sowie

\'l. troguioron AK 1 1

•_'"».

Auf - traxui weisen zahlreichere Formen zurück.
§ MM

Wir linden:

I. trojt Man 96;

II. troxiste Pal 636;

I II. troxo AK L121; Ini.n, < 'aiit

lui_': trujo Pr<>\ 379; so-

wie das Compositum re-

In,.in AK KM 7:

l\'. trogyemos AK 1288;

\'. trojistes < lanl 7 r»
7

;

VI. Ini.n i(,n FGonz583 R; tro-

.i ,< im, AK II'."': trogieron

Canl 7 17.

ß)
\' erba m i ' de ra Sta mm vocal ".

L02. In den \ erben co(g)novuil Cur cognovit, posuit,

potuil scheint das u balbvocalisch geworden zu sein und dann

umlautende Krafl auf das stammhafte o ausgeübl zu haben,

30 dafs da- Paradigma zu lauten hat:
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pude pudiemos

*pudieste pudiestes

pudo pudieron

Dafs durch Angleichungen an die Gruppe der Verba mit

a-Stamm auch Formen wie podi, poso, podieron, sowie anderer-

seits pusiste, posiste und dgl. möglich sind, ist leicht begreiflich.

aa) * Conovuit.

§ 403. Die Belege sind recht spärlich. Es finden sich nur

:

III. conugo Cid 3644, das ich mit Sanchez und Damas Hinard

in conuvo emendieren möchte;

VI. connuvieron BLoores 76.

fiß) Posuit.

§ 404. Die Formen sind der Hauptsache nach so regel-

mäßig und häufig, dafs je ein Beispiel für jeden einzelnen Fall

vollauf genügt.

Per-

son:
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§ 105. [nteressanl i>r der CTmstand, dafs responder <»t't

unter dem Einflüsse von poner, mit dem es in gar keinem

Zusammenhange steht, das starke Perfectum respuso bildet:

Cid 131 . . . Noch bedeutender isi die Angleichung in repuso

Cant 962 neben der schwachen Form respondio^ die sich recht

häufig und fast in sämnitüchen Texten nachweisen läfst.

P tuit

§ 106. A 1 1< h bei diesem Verbum kann je ein Beispiel

für jeden Fall genügen.

Per-
q. Formen: Analogiebildungen

:

devheiten:

I.

II.

III.

IV.

pude Al\ 11K»

pudi BDom 609 podi BMill L04

pud Al\ 1 L06

Dsp. pudiste podieste Al\ 1620

podiste Al\ 15 I

pudo < üd 233

pudiemos < üd 1 1 I i

nsp. pudimos

(pudiö, podiö)

podiemos BDuelo

|1 18

podimos I Yu\ .~i7.">K

podiestes B< >r 1 97

podieron BOr I<>1

podioron AK ".">ii

\
. pudiestes App 9

nsp. pudisteis

V I. pudieron < 'i<l 1 1 51

pudioron FJuz 1 1

Neben diesen starken Formen finden sich in den Dich-

tungen Berceos auch zahlreiche schwache, doch merkwürdiger

Weise blofs in der III. sing.: pudiö Milag 78 und i><>ili<> Laur96.

Si a in mvocal e.

§ 107. In Betrachl komm! nur *crevuil für crevit, das

ausnahmslos <li'' o-Form zeigt: crovo BLoores 109R; acrovo

BLoores 109R, während in trobo tribuit (?) BMilag 900 jeden-

falls nur ein Schreibfehler zu erblicken i
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b) Die si-Perfecta.

§ 408. Die Verba mit sigmatischem Perfectum scheiden

sich in zwei grofse Gruppen: der ersteren gehören jene Verba an,

deren Charakteristiken c oder Consonant + c ist, während im

zweiten Falle das perfectische s in intervocaiischer oder nach-

consonantischer (c ausgeschlossen) Stellung sich befindet. Ent-

sprechend der schon lateinischen Divergenz ergeben sich auch

im Spanischen verschiedene Producte: die Verba der ersten

Kategorie zeigen s, das im Laufe der Jahrhunderte zu h

gelangt, während das s der zweiten Gruppe unverändert er-

halten bleibt.

u) Charakteristiken c oder Consonant + c.

§ 409. Der Sta inmauslaut verschmilzt mit dem Anlauts-

consonanten der Endung zu einem einzigen palatalen Laute,

der in älterer Zeit s, später aber h ist. Das Spanische kennt

für diesen Laut kein eigenes Zeichen, weshalb grofse Schwan-

kungen in der Orthographie zu gewärtigen sind. Und that-

sächlich finden sich in den verchiedenen Texten — der Jose

allein kennt nicht weniger als vier Varianten — zehn verschie-

dene Schreibweisen für diesen Palatal. Die beiweitem häufigste

ist die etymologische Sehreibweise mit x, einmal findet sich

sogar xx\ häufig ist ferner, namentlich in neuerer Zeit die

Schreibung mit _/, vor hellen Vocalen auch g. Das Poema de

Jose hätte zwar in jü, = s ein Mittel phonetisch zu transscri-

bieren ; da aber dieses Lautzeichen auch zur Wiedergabe des s

verwendet wird — jL+ä = sumus = somos — schreibt Jose

neben einfachem auch geminiertes Sin — .£ ja, — sowie

einfaches und geminiertes Dzlm — _. " — . In manchen

Texten, namentlich bei Berceo, finden wir auch ss, zuweilen

auch blofs s geschrieben.

§ 410. Fassen wir den ganzen organischen Entwicklungs-

gang ins Auge, so erhalten wir je nach den verschiedenen

Endungen das nachfolgende — phonetisch geschriebene —
Schema:



17 1 III. Capitel. I tum.

1. Altspanisch. 2. X [spanisch.

<lis(e) dihe

disieste desiste *dehiste

di§o diho

di§iemos desimos *dehimos

di§ii deslsto - *dehisti

diäieron deSiron diheron

Der Analogie ist hier natürlich wieder weitester Spielraum

ttet; l"i den verschiedenen VitI.cii das Wirken der Ana-

logie y.n zeigen, ist <li<' Aufgabe der folgenden Paragraphe;

einstweilen sei nur bemerkt, dafs im Nsp. <li»_' häufigsten Formen

von decir III und VI sammt I den übrigen das vortonige i

aufdrängten.
nie) A'Muxit.

§ 111. Sämmtiiche Formen dieses Verbums sowie der

übrigen Composita von ducere sind vollständig correct 1mV

Formen sind:

I. adux y !id 3600; aduxi App 601

:

II. aduxish App 588; adugisU App 647;

III. aduxo Mffig L85; adusso BLaur 96; aduso BMilag 811;

dsgl. enduxo Cani 1 L64; seduxo |V.\ 38; iiili<»liij<> ES 1.

'.»1: redvjo ES I. L3;

IV. aduxit ums FJuz 1 99;

\. mhi.in si, s Cid 17ti".
: adusiestes BDom 280;

VI. mliirii lim Cid 3011; dsgl. produgeron ES I. 17.

I) t'inxit.

§ i r_\ Nur der <'i<l kennt starke Perfecta von cefiir:

III. r/ii.ni ( 'id 58; ' inxiestes ib. 1 1

I
I |i ICO.

§ 11:;. Ganz vereinzeil und mehrdeutig isl delexo A.pp359,

das die Bedeutung „erleiden" zu haben scheint Wahrscheinlich

i-t es um' irgend ein Schreibfehler.

M) Destraxit.

§ Ml. Nur äufsersl spärliche starke Beispiele für das in

(Irr Regel schwach flectierte Verbum sind auffindbar:

III. deMruxo BMi sa 20;

\l (lestmsiwo?} un<l destnisoron ES \\lll. III.
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ee) Dixit.

§ 415. Für jeden Fall kann je ein Beispiel genügen; nur
besonders merkwürdige Formen sollen vollständig belegt werden.

Per-

son:
Organ. Formen:

IL

III.

IV.

V.

VI.

dixe BDom 149
dije Quij XX, 2

Lit> = disä Jos6 253

dixieste Alx 754
dexiste Alf XI 1505

dixo Cid 49
dijo MEg 1004

Analogiebildungen

:

Besonderheiten:

U",0
= disu Jose 3 n.

27 mal

[JU> = dissu Jose 8

u. 50 mal

dixisteCant415

dijiste Quij

XXXI, 1

dixiemos BOr 90
deximos ASab 69

dixiestes Cid 3463
0—0 —

jxLlcc-LwO= disästäs

Jose 99
dixieron Cid 1469
dixioron FJuz 33
dijeron Udf 484

l*~äJ>= disivärunu;

\$Y*&&

Jose 1 u. -1 mal

disärun Jo-

se 17 u. 32 mal

diximosFJuzl52
nsp. dijimos

dixistesCant757

nsp. dij'isteis

dexieronAIx665
dexioronAlx748
dixiron Alx 473

dixz BMissa 171 ist

offenbar verschrie-
ben für dixe, wie das
Metrum zeigt

dixon Alx 1107 scheint

verschrieben für di-

xom(e).

'j = didzu Jose 134,^"
136, 153 u.

" J = didzdzu ib. 200,

230, 296 wohl in An-
lehnung ans Partici-

piurn.

dendisso BMill 300,
Druckfehler für ben.
, — o __

^jdSjo = maldäziyu

Jose 130 ist die ein-

zige schwache Form.



1 76 III. Capitel. Das Perfectum.

Kxit für exiit

§416. Die schwaches Formen wiegen vor, und dem-

gemäfs isl auch ihr Einflufs auf die starken nicht zu verkennen.

Wir finden:

I. i .i i Hl ><>m 670;

II. essiste BMilag L89; exist BDom 313;

III. exo BDom 84: daneben ixo BDom 19 und yxo BDom 516,

deren i bzw. y dem Einflüsse der schwachen Formen:

ixiö BMissa63, issiö BMill93 zuzuschreiben ist Endlich

ist aoch schwaches exiö BMissa 246 zu erwähnen, dessen

c vielleicht in Erinnerung an lat ex- erhalten blieb.

l-'iixit für t'ugit.

§ 117. Neben zahlreichen schwachen Formen finden sich:

II. fuxisü Cid 3319;

III. fuxo A|)|) 386; fuso BMilag 469;

VI. fuxieron BMill 224; fugieron ES Will. 396; fussieron

BMilag 196.

••/.vi T.uixit i

^ 118. Es linden sich nur wenige Formen:

III. tanxo Cid L674; tanso BOr III:

VI. tansieron BMill 337.

m Iraxit.

ij 11!). Aufserden in den §§399 401 erwähnten ui-Formen

finden sich in genauer Entsprechung des Lateinischen auch:

I. traxi Pal 509;

1 1. 1 1 u.i ish l'i ronz 285

:

III. traxo Danz5; trajo BMill 135; dsgl. maltraxo BDom686,

das ich in sehr \ ielen Fällen gänzlich an traer anschliefst,

obwohl sein Etymon tractare i-t: daneben schwach: trayö

< '.mt L378;

V. traxii stes BDom 280;

VT. traxieron BLoores 108; tragieron BOr 99; schwach trayeron

I \\ ioores '-
1 .

i 120. Neben diesen Formen findel sich noch eine dritte

Örtippe von wahrscheinlich halbgelehrten, starken Bildungen,

di«' i< 1 1 dadurph charakterisieren, <\:\^> das intervocalische \
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sich nicht zu s weiterentwickelte, sondern zu sc umgestellt

wurde und dann erhalten blieb. Die Schreibung ist natürlich

nur vor dunkeln Vocalen sc, vor hellen dagegen squ. Die in

Betracht kommenden Formen sind:

I. trasqui BMilag 250;

III. trasco BMilag 49

;

IY. trasquiemos BMilag 392;

VI. trasquieron BDom 484.

§ 421. Wir erhalten somit für das Perfectum von traer

die folgende Übersicht:

Per-
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Part seit:

II I. paresco BDom 333 aeben

\'l. parexieron ES ll>. II!'. dessen metathetische sc-Porm neben

parescieron steht wie trasco neben traxo.

Eine recht merkwürdige Form ist endlich amasco BMill L21,

das ein Perfectum von amanecer, Tag werden, ist. Wir haben

es hier zweifellos mit einer fehlerhaften Schreibung zu thun.

In diese Classe gehör! wohl auch rctxo < rasit Cid üii.'iii,

falls nicht ein Schreibfehler vorlii

. oealisches Cha rak teristikon.

§ 123. Das s- der Endung bleibt erhalten und wird

natürlich in der Regel durch s wiedergegeben. Wie aber die

Graphie bei den s-Verben schwankt, so auch hier.

§ t24. Die in erster Linie in Betracht kommenden Verba

sind die folgenden:

Misit

III. miso MEg559; misso MEgl263, sowie promiso BMill 460.

Sonst immer schwach.

El m <i\ n \sit

III. remaso BMill 389 and gelehrt remanso BMill 198. Sonst

inchoativ , /. B. n maneciö BMill 1 67

///n/7.

III. risn BMill 222; sonrriso <'i<l 154. Daneben rijo Cant 233,

in welch letzterem Falle die Bedeutung des j allerdings

recht zweifelhaft ist Sonst schwach.

Diesen Verben mit intervocalem s schliefst sich eine aller

Wahrscheinlichkeit nach gelehrte Form von scripsil an: escripso

BMilag 182, 353, LGB 26 gegen unzählige schwache Fälle.

§ 125. Wegen ihrer Umlautserscheinungen sind die Verba

prender und querei eigens zu bebandeln. Für prehendi dürfte schon

imVIat presi eingetreten sein, das dann in pris(e) umgelautet wird

Wir halicn 3omit als Schema für die organische Entwicklung an-

zusetzen :
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Da die i-Endungen sehr selten vorkommen, ist es voraus-

zusehen, dafs der i- Stamm, wie die folgenden Belege beweisen

werden, den Sieg davon trug. Wir finden:

I. pris Cid 535; prys PA 51, 53; prisi BMilag 191;

IL prisist Cid 333; prisiste MEg 123;

III. preso Cid 1682 R; priso Cid 110; prisso Cid 405; dann

opWiso App 350; compriso Alx 2295; doch schwach: pren-

diö FJuz 15;

IV. prisiemos BMilag 392; dsgl. apr. Alx 1363;

V. prisiestes App 9; prissistes CrB, 9;

VI. prisieron Cid 540; prisioron Alx 687 R; presieron Alx269;

presioron Alx 1083. Daneben als schwache Form pren-

dieron Alf XI 508.

§ 426. An presit schliefst sich analogisch *quaesit voll-

kommen an.

Per-

son:
Organ. Formen: Analogiebildungen: Besonderheiten:

I.

IL

III.

IV.

V.

VI.

quesisteBDom7<>7

quisiemos BOr 68

quisiestes Cid 2941
quisiesteis ES

XXXV, 452
quesistes Cant 762

quiseront FJuz IX
quisieron Cid 1 553
quisioron Alx 577

Ebenso das Compositum conquerir

quis Alx 904
quise Cant 97

quisi BLaur 82

quisiste App 72

quisist BHim II, 1

quiso Cid 265

quisimos Pal 1300E

quisistesAUXl2SiS
nsp. quisisteis

quesieron ES
XXXV, 443

7

jZS= kisu Jose 23

Jtf = kis Jose 4
*)

U"UüL&r= kisistäs

Jose 280

U;>tjuk$^=
kisivarun

Juso 1

1) Ich sehe in diesem kis eine dem lat. cruaesit sehr nahestehende

Form, da das o nur analog, ist und wir eigentlich erwarten >quaesit>kis(e).

12*
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1

nun.

c) Die i-Perfecta.

^ li'T. Nur wenige Verba gehören in diese Kategorie,

deren Hauptvertreter feci, veni, \ 1
< I i sind, li"i dieser Classe

treten jene Endungen, welche wir l»«'i der schwachen B- und

I-Conjugation kennen gelernt haben, anmittelbar an den Perfect-

stamin. mit dem sie zuweilen verschmelzen.

a) Vi Mit.

§428. Am einfachsten liegen die Verhältnisse bei veer,

dessen Perfectum vidi, vidi stl . . . lautet. Ä.us diesen < m-iukI-

Lagen können wir fürs Spanische je nach der Endung
die folgenden Typen ansetzen:

vide > vi
*vi-iste viste

- vi-mi« is \ imos

*vi-istes vistes

\ i-ieste \

vido V|M
vie

\ [6

*vi-iemos
;:

\ L-iestes

::

\ i-ieron

viemos

\ iestes

\ ieron.vi-iron :
• viron

Das sind denn auch thatsächlich die nachweisbaren Formen:

I. vi Dkg 11: vid BMül L84; vidi Quij XXXI, 3; vidi

II. viste MEg 1 1 1."»: vist cid 3319; [BOr L54;

III. vido App 234; vie Cid 2439; vio Cid 3;

IV. vimos FJuz V; viemos FJuz 20;

V. vistes Al\ 11: viestes Cid 374; vidiestes (Latin.) BOr 172;

VI. viron Al\ 1587; vieron Cid 468; vioron Mx209; vidie-

ron BOr 48.

AU schwache, vom Infinitiv aus gebildete Formen stehen

daneben

:

I. vey c.int 299 I.':

VI. veyeron BMilag 853 und veieron BMilag 882.

;
i

§ l-_'!i. Wir erhalten:

1.
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I. fix Cid 2676; fipe App 73; nsp. hiee FP 3;

II. feciste App 74;

III. fexo BDuelo 25; /?% BLam 61; fixo Cid -428; halb-

schwach ficiö BDom 26;

IV. fesimos Pal 147: ficiemos BOr 68;

V. fer-istes BDuelo 58; ficiestes App 238;

VI. feceron ES XLI, 122; //VvVro» App 96.

Da die e-lste- und die i-ieste-Formen lange nebeneinander

bestehen, kann leicht eine gegenseitige Beeinflussung der beiden

Gruppen stattfinden, so dafs wir auch e-ieste und i-iste er-

halten; letzteres wird durch hiee, hizo wesentlich gefordert

und ist im Nsp. allein herrschend:

e-ieste: fcrieste BMilag 902; feciemos FJuz I; feciestes

ES XVI, 508; fecieron Alx 89;

i-iste: föcist BMilag 189; jäjjji = fizimus Jose 128
;

fisistes

Ildf 52S.

y) Venu

§ 430. Dieses Verbum folgt vollständig dem T}Tpus fecit;

nur sind weniger orthographische Varianten. Wie bei vidi

wechselt anlautendes v sehr häufig mit b. Wir haben:

I. riii Cid 2372; vine App 601;

IL venisie App 588, nsp. ciniste;

III. veno BLaur 90; vino Cid 112, endlich durch Einflufs

des Präsens vieno Alx 124;

IV. viniemos Cid 2049; veniemos Alx 844; nsp. vinimos\

V. riniestes Cid 1650; venistes Ildf 30; vinistes Cant 757;

VI. vinieron Cid 336; venieron FJuz 200.

In gleicher Weise gehen die Composita.

§ 431. Endlich wäre noch gelehrtes scrive ES XLVIII,

228 aus *iscrlvi für scripsi zu erwähnen, desgl. visto (vestire)

Ildf 848.

d) Fuit.

§432. Die classischen Formen ful, fülstl... ergeben:

füe, fuiste, füe, fuemos, fuestes, fueron. Wenn sich zuweilen

in IL sing, fueste findet, so ist darin Anlehnung an fuestes zu

erblicken. Daneben bestehen aber zwei Formgruppen, die
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unmöglich auf den soeben genannten Lateinischen Grundlagen

basieren können. Es müssen daher — das zeigen theilweise

auch die übrigen romanischen Sprachen - im Volkslatein

neben den classischen Formen auch Kurzformen, die sich bei

der eminenten Wichtigkeit des Auxiliares esse Leicht erklären

n. bestanden und folgendermalsen gelautet haben: tu i.

Mu-ti. *füt, *fumus, *fustis, *furunt. Unerklärt ist allerdings

die Frage, w< e die Kurzformen offenen Vocal, die vollen

Formen dagegen geschlossenen zeigen. Diese Kurzformen

müssen im Spanischen ergeben: foi, *foste, fo, fomos, *fostes,

foron.

Füe der I. und III. kann sich nun auf zweifache Weise

entwickeln: einmal kann der fallende Diphthong unter dem

Einflüsse der zahlreichen u6<<$ zum steigenden werden, -

dal'- wir auf den neuspanischen Standpunkt gelangen :• fue,

andererseits kann sich unter dem Einflüsse der entsprechenden

Kurzformen A<'\' nachtonige Vocal immer mein- abschleifen und

endlich ganz abfallen, wodurch wir zu >\^r Form fu gelangen.

Mann haben wir nebeneinander: fo:foron und fu : fueron, und

da kann sehr leicht zu fu ein seeundäres raron gebildet wer-

den, das dann wieder im Verein mit fu ueben fo nach *foste,

fomos, festes ein raste, fumos, rastes nach sich ziehen kann.

Sehr leicht isl es auch zu verstehen, dals tue der I. sing,

schon in sehr früher Zeit nach fuiste zu ful fortschreitet und

dann auch fuimos nach sich zog.

Andererseits haben aber auch die vollen auf die Kurz-

formen eingewirkt, indem fue >\<'V IM. sing, auch ein foe ; Eoi

bewirkte. Als Besonderheil wäre noch die II. ^Li fuwdi

Jose 94 zu erwähnen, in dem wohl ein Schreibfehler vorliegt

Im folgenden gebe ich eine Auswahl von Belegen,

schieden nach ihrer Herkunft vom Typua F0.il oder tut:

IV. -
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Per-
son :

Typus fiüt: Typus *füt

IL fniste BLoores 10;

fiteste Alx 546;

in. fue Cid 109;

IV.

Y.

YI.

fuemos App 129:

fuimos Cant 955;

fuestes Cid 71

;

fuerou Cid 523;

fuste Cid 3319;

fu Dkg 16;

famos Alx 1492:

fustesBM.i\ag602;

furon BMissa 193;

fo Cid 3591; [166;

/beLGB6;/b#FJuz

fomos ES XII, 97;

foron BMissa 221.

3. Indicativ des Plusquamperfeetuins.

ij 433. Der vulgärlateinische Indicativ des PLnsquamper-

fectums besteht aus dem Perfectstamme und den Endungen

-aram... für die A- und -ieram . . . für die I- Conjugation, so

dafs wir erhalten:

-ara, -aras, -ara -iera, -ieras, -iera

-aramos, -arades, -aran -ieramos, -ierades, -ieran.

Zu erwähnen ist nur die Retraction des Accentes in I.

und II. des Plurals, ohne dafs jedoch die Zeit dieser Accent-

verschiebung genau zu bestimmen wäre.

Aus den obigen Schematen ergiebt sich die volle Ueber-

einstimmung des Hochtonvocals des Plusquamperfectums mit

dorn Hochtonvocal der III. plur. perf., insofern derselbe a oder

das von dieron entlehnte ie ist. In jener Periode aber, w<>

wir im Perfectum die Endung -iron oder -eron nachweisen

können, findet sich auch im Indicativ des Plusquamperfectums

-ira oder -era ein.

a) A-Conjugation.

§434. Der regelrechte Vertreter von -a(ve)ram... i>r

-ara..; höchstens kann in III. und IV. die auslautende Den-

talis in lat. Reminiscenz da und dort geschrieben werden:

I. sonnara Alx 904;

IL mataras Cid 3326;

III. entrara MEg 1422:

IV. rogaramos ES XLI, 385;

V. onrrarades Alf XI 1380;

VI. to?naran(t) FJuz 1.
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b) E- und I-t lonj ugal ion.

§ 135. Wie die Formen der spanischen schwachen E- und

[-Perfecta lange schwanken, sich gegenseitig beeinflussen und

endlich zusammenfallen, so wiegen auch beim [ndicath >\<'>

Plusquamperfectums beider Conjugationen die ie-Pormen be-

deutend vor:

I. apapiera BDuelo 22

:

II. debieras AK 11 55;

III. crepiera cid 2060;

\'. i ntetidierades Quij V I. 2:

VI. comieran Cid 2068;

sintit in Tal 111:

salü in < !id 1513;

oyeran Quij LXXXIX . •

">.

§ C'.ti. Dem ursprünglichen -iron der I-Conjugation ent-

sprechen ferira AK 1-i'ti: oiran ES \.\I1I. L06. Wie aber

dieses -iron, so ward auch -ira zuweilen in die E-Conjugation

verschleppt: perdira AK 2373; viran \\\ 999. Endlich findet

sich ganz vereinzelt ursprüngliches -era in perdera FJuz 125.

§ K>7. I>ie Verba mit starken Perfecten besitzen selbst-

reilend auch ein starkes Plusquamperfectum. Da die Geschichte

der starken Perfecta mit aller Ausführlichkeit behandelt wurde.

möge liier die trockene Aufzählung der vorkommenden Fälle

mit je einem Belege, ohne jede Rücksicht auf unwichtige oder

blofs orthographische Varianten genügen.

aduxiera cid 1 II' I

;

anduviera Quij VI, 1 :

ilii in Cid 3278;

ih i ii in MEg Tili;

estodiera AK 1613; estuviera

Quij XXXIII. I:

fipiera BOr 110;

fuera Cid 2534; fura AK 16J2;

fora BMilag 193;

/uxe»-« Pal 1 150;

Imrii in ES 1 .
1'

: "/'/' /'// GH li |.

nasquieran Cid 1
(>(>.">

:

prisiera BDom 137;

pudiera Pal 63 l

;

pusiera M Eg 717;

ifiiisii in M Eg 782;

.sv^/zV />/ l'al -'11)7
;

/Ve/ £< />/ AK 7 77 :

////•/', /w Quij XX XI II, I;

r/V/v/ AK 618;

w'm'i ra BDuelo 22;

visquiera AK 195.

Bedeutung dieses Tempus be-

trifft, i>t hervorzuheben, dafs die elbe eine zweifache ist: in

alterer Zeit war die lateinische Bedeutung aoeb gang und

gäbe, / B, im ii bien que empepdra grant Hempo passado

§ 138. W., elUlliell die
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Alx 560; sehr früh aber gieng diese ursprüngliche Bedeutung

in eine condicional

Gebiet der Syntax.

in eine eondicionale über. Genaueres hierüber gehört in das

4. Conjunetiv des Plusquamperfectums.

§ 439. Der Conj. des PJusquaniperfectunis der I. und

IV. Conjugation bestand im Yolkslat. aus dem Perfectstamme

und den Endungen -assem, bezw. -issem: laudassem, audissem.

Demgemäfs erwarten wir fürs Altspanische:

-as, -asses, -as -is, -isses, -is

-assemos, -assedes, -assen -issemos, -issedes, -issen,

immer also denselben Hochtonvocai wie in der III. plur. perf.

Selbstredend wird aber mit dem Schicksale von -iron in I

dasjenige von -is Hand in Hand gehen, und mit der Verall-

gemeinerung von -ieron für E und I auch -ies in E und I

eingeführt werden, so dafs das Schema für den Conjunetiv

Plusquamperfecti der altspanischen E- und I - Conjugation

lauten wird:

-ies -ies(s)emos

-ies(s)es -ies(s)edes > -ieseis

-ies -ies(s)en.

Abermals haben wir in IV. und V. Retraction des Accentes

zu constatieren und in I. und III. tritt frühzeitig analogisches

-e ein.

a) A-Conjugation.

§ 440. Es finden sich aussehliefslich die erwarteten Formen:

I. enbids Cid 490;

pensasse App 192;

II. alegasses Cid 3319;

III. besds Cid 1252;

matasse CrR 35;

IV. fallasscnws Cid 1952;

V. esperassedes BMissa 107;

VI. fablassen Cid 1242.

b) E- und I-Conjugation.

§ 441. Wie bereits bemerkt, wiegen die ie-Formen unter

dem Einflüsse der E-Conjugation auch in der I-Conjugation

bedeutend vor. Wir haben:
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I. tollies Cid 3518;

leyesse BDom 7.'!:

II. conosgiesses App I7<i:

III. eregies Cid 3296;

'/' wess< BLo »res 225;

I V. p< rdiesst mos Pobl 2 I
;

V. < ///- ndiessedes BMill 276;

VI. muri, ssi n AK 715;

sulli ('s App 1 lti:

in ii ii ssi AK 20 l
s

:

moriesi s BL »ores 97
;

sirviis M Eg 803;

vestiesse AK 89;

>7/v/i semos Ildt' 757
;

rii/isiii/i, si ih s ES XXXIX, 316

;

dormiessi n BMilag '!47.

§ 142. Die ursprünglichen i-Formen der span. I-Con-

jugation finden sich noch in:

1

1

. ///o/V»-, s Alx 1530

;

III. a&rfc ES XXX V, 142

;

VI. su/i'ssi ii Alx IT."».",; [Hilissi AK 2198,

dann analogisch auch in der E-Conjugation:

III. yyr/v//.s- AK 460; VI. movissen AK l'ol'.V

eraft inlissi ili. l :;
,

,ii :

Endlich findet sich noch da- -es der E-Conjugation über-

tragen auf ein span. [-Verbum: recebesen ES XU, 396.

§-11-'!. Von starken Perfecten stammen die folgenden

Formen:

mini ii ssi BDom 267;

andudiest ASab 65; - uviese

Canl L296; -ÄsmCid2840;
doch iiiiilnssi BDuelo i'iil

:

croviesse Cid 1 7 !>'_':

< üd 26;

dixiesst M Eg 995;

i slmlii ssi AK "JIM: -nr/rs

App 524; /in.iiissi BOr 102; trasquies-

ji-.iix \\\ 380; fiiinsiilis .-in BMilag .">7ii: trogiis

ploguiesse < id 27 r_'

;

jir/'s/'ist App 50;

jimlii s ( üd 309;

posiesst Alx L391

;

ijiiisii ss, ( 'i,| 1 95] ;

sii/i/i ssi ', Üd Uli;

SOi /< sse < 'id 1 788;

Zur /i ssi Cid 1 I I
s

:

traxiessi BOr L02;

sen BMilag 576

AK 95;ES \\\l\. :;l 7;

1 id61; /tm< BMissa 72; rtme&e Cid 1190;

/--< Cid 2138; w'ess« Cid L293;

fugtäs AK 1025; visquiest App 324;

owVsscCid 20; [at>. BMilag844;] yoguiessi App II'. 1
.

Zu erwähnen i>t nur quissiedes AH' XI 1047 für quisie-

•ffenbar eine Verstümmelung, wie ja der Codes \"ii
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Strophe 1039— 10 < 5 an vielen Stellen bis zur totalen Un-

leserlichkeit corrumpiert ist.

5. Futurum exactum.

§ 441. Das vlat. Futurum exactum besteht aus dem Per-

fectstamme und den Endungen -aro . . , bzligw. -iero, so dafs

wir fürs Altspan, erwarten:

-aro, -ares, -ar

-arem os, -aredes, -aren

iero, -leres, -ler

ieremos, -ieredes leren.

Dafs wir in Texten, die die III. plnr. perf. der I-Conju-

gation noch auf -iron, jene der E-Conjugation auf -eron bilden,

zuweilen auch das Futurum exactum auf -ir. -er finden werden,

ist a priori anzunehmen.

Abermals finden wir in IV. und Y. Retraction des Accentes,

sowie in III. schon sehr früh analogisch -are, -iere für -ar, -ier.

a) A-Conjugation.

§ 145. Es finden sich fast durchaus die correcten Formen:

IV. ohlidaremos BMissa 99;

V. iuraredes FJuz 196;

VI. moraren FS 28.

I. tornaro BOr 103;

II. rogares MEg 524;

III. osmar Alx 258;

buscare Cid 424;

§ 44H. Als Besonderheiten sind zu erwähnen:

III. pendriere (von pendrar, pfänden) FG 79, "wohl in An-

lehnung an das b< 'griffsverwandte prender; matera für

matare FMed222, 225, offenbar ein Schreibfehler, sowie

VI. acarrear OL 38, das dem Sinne nach acarrearen lauten

mufs und verstümmelt scheint.

b) E- und I-Conjugation.

§ 447. Die grofse Mehrzahl aller Fälle zeigt die ie-Form :

I. fallespiero BMilag •">
-_
J

i

;

IL entendieres App 501;

III. tolier FAv 108;

holviere Cid 3141;

IV. v&ngieremos Cid 688;

V. comieredes Cid 1034;

VI. conosgieren Pal 1319;

saliiero BOr 103;

oi)eres Gant 55;

uenier FOv 74:

föriere FMed 39;

sirvieremos BMilag 54;

oyeredes Cant 154!»:

exieren BMill 287.
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§ 1 18, Erwähnenswerth sind noch die Verschreibungen

feriero FMed 263 und moriero ib. 236 als III. mit dem Zeichen

der I. sing., sowie cumplieredeis ES XII, 126 für ciimplieredes.

§ 1 19. Die I. siDg. wird schon frühzeitig mit der III. sing,

unificiert, so dais wir haben:

mandar Cid 691; respondier Cid 3306 ; dixier Cid 530;

entrare < 'id -_!J<>: viert MEg 1203; feriere Alx 926.

§ 150. Zuweilen wird in IV. und V. durch Ausstofsung

des die Penultima des Proparoxytonons bildenden -e- eine

Formerleichterung versucht

:

pecarmos Alx 1: oriennosFJuzlSl; viviermos ES XXXIX.

casardes App220; leyerdes BOr 6; safcerdesCantl625 261;

Ealbe Latinismen sind obiertes FA 22 and frisiertes ib. L3.

§ 151. Das ursprüngliche i der span. [-Verba ist er-

halten in:

III. fuyre FGonz 146; [V. destroyrmos Alx 1693.

VI. XO////7/, ES XXXVI. 250;

Durch Analogie findet i im Leonesischen auch in die

Classe der E-Verba Eingang:

1 1. vencires AI \ 72

:

IM. r/v///r Alx 2049;

§ 152. Das ursprüngliche e der span. E-Perfecta findet

sich in:

IM. quist r I' A \ 2 I : V. quist rdt s l'-l uz IX,

VI Lre« FJuz 114;

ferner analogisch auch in avener l'.Iu/. Xl\.

g 153. Von starken Perfecten sind abgeleitet:

V. comirdes Alx 1582;

71. viren < !onc( ! 74.

aduxit / < id 181

;

andubiert FE29; -idieren FJuz

20; doch -arESXXXV, 151;

croviere FJuz l
s 7:

tfr'ere FCA 17:

dissiero BMilag 108;

estubiert ' (Ben 38: - ?«/?< r<

fUAeret Gl 28; !/'"<"/• MS

XXXVI. 230);

fiten t
( -l s; ////r.s AK 2 168;

/o/- KA\ 50;

fuxier FJuz 1
1 ;

[fuyere ib. 50)

;

ioguiert BMill 212;

oy?er< |V.\ 9- lavieret Gl I 17»:

FJuz 83; -idiere FJuz 36; ploguiert Cid L047; [placiere

leon. ./•/></ l'.Iu/. I\ . ES XXXIX, 308);
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prisiere FMed 12(3;

podiero BMilag 248;

pusiere ASab 67;

quisieren Cid 891;

somere FMed 124;

supiere FJuz 160; (sapieret Gl

246);

toviere Cid 3143;

trragyere FGonz Q1 : troxiere

FJuz 22;

viere Cid 1402; (veyeren FGonz

407);

viniere Cid 1070; leon.-gal.

veren ES XLI, 351;

visquiere App 77; [viviere Fror

216).

§ 454. Als Besonderheiten sind zum Schlüsse zu erwähnen :

IL demandudieres Cant 976 nach *demandudo in Anlehnung

an andudo;

III. fixeire ES XXXVI, Ap 139, wohl verschrieben für fiziere;

V. fueres Cid 3567, wahrscheinlich blofs verschrieben für

fuerdes; quisieredisimis Quij XC, 2, eine scherzhafte

Form des Cervantes, ist der Superlativ von quisieredes;

visquieriedes Cid 409, ist sicher blofs verschrieben für

visquieredes;

VI. roguieren ES XXXVI, 236 ist an quisieren angelehnt;

virrem ES XXII, 273 und oyerem ibid. sind, wie der

auslautende labiale Nasal zeigt, leonesisch - galicischen

Ursprungs.
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Das Participinm Perfecti.

| 1:55. Wie beim Perfectum sind auch beim Participinm

schwache and starke Formen zu unterscheiden, die sich dadurch

von einander abheben, dafs bei diesen der Stamm, bei jenen

die Endung den Hochton trägt Schwache Participia sind

demnach die der I. und IV. Conjugation: laud-ätum, aud-itum.

Vereinzell finden sich dann im Lateinischen noch schwache

Formen auf -ütum wie exutum, minutum, solutum, statutum,

tributum, volutum u.s.w. Alle andern Bildungen sind stark.

1. Die schwachen Participien.

^ 1:56. Die im vorigen Paragraph erwähnten schwachen

Typen -atu, -Ttu, -ütn haben sich, wenn auch in sehr ver-

schiedenem Mafse, gehalten. Während -atu bis heutzutage die

A-Conjugation beherrscht, -um hingegen aus dem Kreise der

Verba mit u- Perfect, sowie auch aus den Reihen anderer Verbal-

gruppen da und dort Zuwachs erhält, im Altspanischen in

manchen Denkmälern verhältnismäfsig häufig gebraucht wird,

seil dem W. Jahrhundert aber nur mehr in der Redensari

ser tenudo verpflichte! sein, zu belegen ist. hat -Ttu w<

der [denticität der I- und E-Perfecta auch in die [-Conjugation

Eingang gefunden. Die neuspanische Grammatik kennt daher

aufser einigen starken Formen nur mehr Participia in -ado

und -ido, während zahlreiche starke Formen, dm in dm mo-

derne Sprache gelangten, zu reinen (Verbal-) Adjectiven herab-

iL

ai A-Conjugation.

§ 157. Wegen der völligen Regelmäfsigkeil isl zu Be-

merkungen kein Anlafs gegeben; wir haben castigado MEg I!»...
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Den span.-lat. Zustand zeigen die Formen der Glossen: iudi-

catu 33, mandatu 265... In vorvocalischer Stellung rindet sich

einmal Elision des Auslautvocales: dat (en Oviedo) ES XXXIX,
340. Gesteigert ist das Participium in aparejadisimo Quij XC, "_'.

Zu erwähnen sind noch desmaydo App 4;! und esmaydo

Alx828ß, verschrieben für (d)esmayado.

b) I- und E-Conjugation.

§ 458. V\~as die Verba der I-Conjugation anlangt, ist

-itu > -ido geworden, das sich nicht nur bis heute selbst

gehalten, sondern auch den weitaus gröfsten Theil der E-Yerba,

nämlich alle diejenigen, welche ihr starkes Participium nicht

beibehalten haben, ergriff; wir haben: servido Cid 73 und

dann auch v&npido Cid 784; perdido BAEg 114. .

Zu erwähnen sind noch engransplo FGonz 187, wo der

Reim ein -ido erfordert und das Metrum nicht unbedingt gegen

engrandoseido spricht, und renzeido FJuzVIII. wühl eine Con-

tamination von re(d)emido + remetido.

c) Die U-Participien.

§ 459. Auf lateinischer Grundlage beruhen nur atrevudo

Ca n 1 140 und batudo FJuz 54, sowie abatudo Alx 95, FGonz ö:'>7.

Analoo'isch zu lateinischen ui-Perfecten sind:

encanudo MEg 1026;

moludo FOv66; esm. FAv59;

sabudo BDom i>27:

temudo x\lx 116;

tenudo BDom 74s ; cont. FJuz

12.

In Angleichung an span. ui-Perfecta entstanden: connosgudo

FOv 40 (conuvo) und seudo FMed 192 (sovo).

Endlich findet sich eine recht beträchtliche Anzahl von

u - Partie ipien, bei welchen aber der Ausgangspunkt der Ana-

logie nicht ersichtlich ist:

ardudo VeE 38;

barbudo Danz 7:i;

cabezndo Cant 1250;

cadutu Gl 86;

gernudo BDom 457:

cormido Cant 742:

corrumpudo FJuz 182;

defendudo FJuz XI;

entendudo FJuz VI;

estavle\udo FJuz XIV;

forzudo MEg 570;

metudo Cid *44: prow. FJuz X:

orejndo Cant 1459:

pendudo BMilag 906;
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percebudo Alx 982; ap. Cant

896;

pt rdudo BMilag 77^:

pescozudo < laut 1 159;

prendudo MEg 164;

sn,in min Alt XI 5 I- :

Mttfo Alf XI 542;

trefudo Cant 1 t59;

y< ngudo Cid 36 15;

vendudo Hl > -im l~>7.

•2. Die starken Participien.

§ 160. Es sind drei Kategorien starker Participia zu unter-

scheiden. Der ersten gehören die Formen auf-stus, der zweiten

diejenigen auf -sus und der letzten jene auf -tu- an. Von den

Verben der ersten Gruppe ist postu aus classischem positus

entstanden, während *quaestu an das Perfectum "quaesi, *vistu

an visitare angeglichen ist. Die Formen der zweiten Gruppe

stammen bis auf eine Neubildung durchaus aus der classischen

Sprache. Natürlich wird aber im organischen Entwicklungs-

_• das Charakteristiken n. wie immer vor s, unterdrückt

Bei den Formen der t-Classe ist je oach dem vorhergehenden

Consonanten eine Trennung nothwendig.

a) Die Pa rtici pien a uf -st us.

§ |(il. Wie bereits bemerkt, gehören nur *postu, *quaestu

und *vistu in diese Classe.

Positu puesto Cid 17. sowie mit Anlehnung an das Perfectum

posto Alx L591, während pusto Dkg 53 wohl nur eine andere

Schreibung für ne zeigt

: Quaesitu giebt mit Annahme des Vocals der Perfectformen

quisto App L85. Danebeu findet sich häufig auch dieschwache

Form querido Cid 1605, einmal auch eine schwache, an dön

Perfectstamm angeglichene Bildung Jc&o käMdu Jose 89.

Vi itu visto BOr 63. Vereinzelt findet sich auch schwaches

veido Dkg 2 und mit Contraction vydo FGonz 605.

h) Die s- Pa r\ ici pien.

| t62. Da teht zwischen Vocalen "der nach 3 oder n:

Cm, (us, 1 confuso BLaur !".. Reclausu recluso BOr 22.

III, ,<s, , iüeßo BMilag 20 Mi su remesso Alx 599 oder

Husii raso ES XXII, 279; da- in Anlehnung ans Perfectum

nebenschwach rayrfoAppöl 8. miso BOr239; sonst achwach.
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Pressu > espreso FT 68.

Defe(n)su > defeso Pal 593.

Pe{n)su > espeso Cid 81.

:

Pre{n)su > preso Cid 1223,

dann mit Anlehnung ans Per-

fectum priso Cid 586.

Als Neubildung findet sich repiso (von repoenitere) Cid 3570.

c) Die t-Participien.

§ 463. Bei dieser Gruppe ist nach dem dem t vorauf-

gehenden Laute eine Scheidung vorzunehmen, da die Gruppe

et anders behandelt wird wie t mit vorangehendem anderem

Consonanten. Beim Nexus et dagegen ist darauf Rücksicht

zu nehmen, ob derselbe intervocalisch oder nachconsonantisch

ist, bei intervocalem et endlich ist darauf zu achten, ob der

dem c vorangehende Yocal I oder ein anderer Selbstlauter ist.

§ 464. Wenn wir zunächst die Yerba mit intervocalischem

et (nach I ausgeschlossen) behandeln, so finden wir zunächst

überall Vocalisierung von c > i: factu > *faitu. Von da aus

gelangen wir einerseits zum portugiesisch -galicisch-leonesischen

feito, oder andererseits zum spanischen fecho. Wir erhalten:

Facta > fecho Cid 54; feito Mand 60. Contaminationen von

fecho + feito sind feycho ES XVI, 492 und das aragonesische

feto ES XLVIII, 236.

Tractu > trecho BMissa 215.

Coctti > cocho BDuelo 59.

Doctu > duecho BMilag 149 oder mit Anlehnung an ducho

< duetu auch ducho BOr 55.

Ductu > ducho App372; daneben auch schwach adueido ConcL

Collectu > cogecho FJuz 140. [175.

Erectu > erecho BMill 134.

Dfctu > decho FJuz II, dann mit Anlehnung an dixo; dicho

Cid 70; dito FArag 79. Sigmatisch nach dem Perfectum ist

diso ES XXII, 279. Eigens zu behandeln ist das Compositum

benedictus > *bendectu > J^gf
10 m XI U2 Anders

wenn das T des Perfectums aufs Particip übertragen wird:

*benedlctu > beneito BLaur50, und weiter benito BDom214.

Formen wie ben(e)dicho, bendito . . . sind ans Simplex an-

geglichen, benedicto BDuelo 131 u. ä. Kirchenwörter.
*Istri(n)ctu > estreeho Alf XI 994.

Gafsner, Das altspanische Verlmm. 13
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§ 465. Geht dem et ein I vorauf, dann wird et wie sonst

zu it und dieses seeundäre i geht in dem primären auf, so daGs

die Gruppe -ictu ergiebt -ito:

Afßctn : aflito Gl 25.

Fictu statt fixu von tigere nach ftctu neben fixu von fingere

> ftto Cid 576.

§ 166. In Buchwörtern bleibt et zuweilen erhalten oder

eht in voc -\ r statt in voc - ir über:

Aetu acto < !ant 3 12;

Destructu > destrucio BMill 283; deslruto BLoores 29.

Invictu invicto Quij \<
'. 2.

§ 167. In der Gruppe voc + netu fallt c als der mittlere

von drei Consonanten ans. und wir erhalten voc nto:

Cinctu > cinto Cid 578. Junctu: junto PaJ 797.

Defunctu > defunto App 273. Tinctu • iinto A1\l! ü".

Distinctu : distinto ES J. 27.

§ 168. Geht dem t ein anderer Consonant denn c voraus,

so isl zu unterscheiden zwischen r, !. n, s einerseits und |>

andererseits. Im ersteren Falle bleiben sowohl Consonant wie

t erhalten :

Apertu abierto < !id •">; cub.

( !id 87; daneben schwach ab-

rido Ah L909.

Expt r(c)tu espierto BDom22.

Mortui muerto Cid Q18; morto

Dkg 53

*Refi rtu refu rto Abs 522.

Tortu tuerto BLoores 65.

Snlin (solütu) suelto Cid

3062.

i oltu (volütu) vuelto Cid 9.

Mixtu misto Doctr 9.

§ Hiü. In der Gruppe |>t wird p dem t assimiliert, worauf

it natürlich vereinfach! wird:

Tscriptu escrito SIEg L362; daneben auch escripto Cid 527

und schwach escribido BMill 137.

Ruptu - roto FJuz 145; corrupio l-'-ln/ 192; ine. BMilag 20

als Buchwörter.

§ 170. Zum Schlüsse sind ooeh zwei Fälle mit inter-

disenem I zu erwähnen; da sieb diese Dentalis zu d er-

weichen mufs, lallen derartige starke Participia rnil den ent-

sprechenden schwachen lautlich zusammen. Wir haben: itu

ido BLoores 39; mihi nado Cid L51.
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d) Einzelheiten.

§ 471. Da das Verbum existentiae im Lateinischen eines

Participiums entbehrte, konnten die romanischen Spraclien ver-

schiedene Wege einschlagen. Während im Französischen und

Italienischen statu eintrat, finden wir im Spanischen, jedoch

nur in schwacher Form, eine zu sedere gehörige Bildung: seido

ASab 72 > sido FP 27, wenn im letzteren nicht eine Neubildung

zum Infinitiv ser zu erblicken ist.

§ 472. Wie wir schon bei querer einmal Verwendung des

Perfectstammes zur Bildung des schwachen Participiums be-

obachtet haben, so finden sich auch bei teuer zwei schwache

Formen, die nicht von diesem Infinitiv, sondern von dem'Per-

fectum tuvo ausgehen: toviclo ES XXXYI, 235; Juö = tubidu

Jose 124.

§ 473. Von den genannten starken Participien sind in

der modernen Schriftsprache die folgenden in ihrer ursprüng-

lichen participialen Function gebräuchlich:

a) -suis: puesto, visto;

b) -sus: impreso;

c) -ins: abierto, cubierto, dicho, escrito, hecho, muerto,re-

suelto, satisfecho.

§ 474. Eine recht grofse Anzahl lateinischer starker Par-

ticipia sind im Neuspanischen als reine oder Verbal adjectiva

erhalten; da es sich dabei aber fast ausschliefslich um Lehngut

handelt, kann eine Aufzählung wohl unterlassen werden.

Das Aussehen eines starken Particips hat auch empresto

zu emprestar , doch dürfte darin nur die Wiedergabe des schwachen

praestitum, wo i zwischen zwei t fällt, zu sehen sein.

13'
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Der Infiniti v.

§ 175. Schon mehrmals wurde des Gesetzes Erwähnung

gethan, dals auslautendes, posttonisches -e nach r abfallt Die

grofse Tragweite dieses Gesetzes wird beim Infinitiv am klarsten,

denn da bewirkte dasselbe den Übergang aller paroxytonen

Formen in oxytone. Weniger einfach gestalten sich die Ver-

hältnisse heim Infinitiv der lat QL Conjugation, wo auch eine

Accentverschiebung zu 1 bachten ist. Der Wandel eines ven-

dere vender Läfst sich nun allerdings nicht bis ins Detail

verfolgen. Zwei Möglichkeiten sind gegeben: entweder fiel

das -e in dem proparoxytonen vendere gleichzeitig mit dem -e

in drin paroxytonen amäre, so dals wir ein.' Mittelstufe * vender

anzusetzen hätten, ans der sich dann in Anlehnung an die

grofse Mehrheil der Infinitive auf betontes -är, -er, -Ir auch

das heutige vender entwickelt hätte; andererseits ist ahn- auch

der Kall ins Auge zu fassen, dals araare, teuere, salire schon

zu amar. tener, salir geworden und jene "Verba der lat ICL Con-

jugation, die in [. sing. ind. praes. einen Ableitungsvocal besafsen,

zur I- odei E-Conjugation übergetreten waren, als jene Verba

der III. Conjugation, die eines solchen Ableitungsvocales ent-

behrten, noch auf ihrer ursprünglichen Stufe standen, ihrer

Vereinzelung wegen aber sich nicht lialten konnten und deshalb

über vendeYe zu vendör gelangten, so dals wir also für den

ersten Fall den Wandel vöndere vönder vendGr, für den

/weiten Fall aber den Wandel vendere vendore vi

anzunehmen halten.
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Im Folgenden werde ich nun versuchen, die Schicksale der

einzelnen Conjiigationen, den Übergang- von Verben aus der

einen in eine andere, sowie die bestehenden Schwankungen

in Kürze darzulegen.

1. Die A-Conjugatioii.

§ 476. Am einfachsten gestalten sich die Verhältnisse bei

der lateinischen I. Conjugation. Paroxytone Formen finden sich

noch in den Glossen, ferner vereinzelt im Cid, im Fuero de

Oviedo, im Rimado de Palacio, sowie in einer Urkunde der

Espaila sagrada aus Cabreros und zwar: abreviare Pal 319;

alaudare Cid 335; babtixarc Ol 178; comprare FOv 25; salvare

ES XXXVI Ap 140.

In der Pegel aber finden wir die erwarteten oxytonen

Formen: adorar Cid 336; besar Alx 25; ^c" = rrugrar Jose 4.

Merkwürdig sind die Vertreter von fabulare. Die correcte

Form ist fablar Cid 344: daneben findet sich fabrar Cantl46:

flablar Cid 104, wohl verschrieben, sowie faüblar VeE 84 mit

gleichfalls auf Versehen beruhender Wiederholung der Labialis.

Ebenfalls nur verschrieben ist termina App 503 R Verschrän-

kungen von comenzar + empezar sind conmexar BMissa 163

und empenzar BDom 222.

Auffallend ist queymar Alx 1439 neben cremar App 576,

da sich letzteres mit lat. cremare, ersteres aber eher mit griech.

/M\).iög < -/.ccvuög deckt. (Meyer-Lübke I, § 180.) In JjLco

= sänbar Jose 148 für erwartetes tlliLi = sänbarar liegt wühl

nur eine graphische Ungenauigkeit vor, da das Metrum die er-

wartete Form nicht ausschliefst.

2. Die E- Conjugation.

§ 477. Erhalten sind u. a. die Infinitive: arer Cid 887;

azer 1
) Alx 1314: iazer Cid 393; placer App 561; poder Alx 50;

ser Cid 2209 ..

.

1) Bezüglich dieses azer<jacere mag wohl das von Meyer-Lübke

betreffs uncir < jüngere Gesagte gelten (I, §499a; II, §165'; demnach

müfste jacit zu *acit > ace dissimiliert worden sein, was dann auf den

Infinitiv übertragen acer ergibt.
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Eine Reihe von Verben der E-Conjugation ist zur l-<

übergetreten

:

aborrir App 277

conplir < !id l'.'!66

enflaquir Als 2095

exhibir ES XX II. 291

//".// BSig 54

noxir App 01

Bei einzelnen Verben findet ein Schwanken >tatr. indem

sich E- und [-Formen nebeneinander belegen lassen:

persuadir Quij XXXIII. 1

podrir Tal 81 5

//>"///• BMill IM
/v manir M Eg 1 1 89

/•</» /////• i 'id 261 v

encher Al\ 765

<./vmw ES XXXIX. 307

//'/ Alx 1990

/< ////• ( 'i<l 5] 7

vah r App 1 1

1

"/ < 'iil 10

enckir Alx L905

i ceraV ES XIA III. 237

reyr DlEg L70

femr App 99 K (verschrieben)

>v////- ES XXXIX. ::io

veyr(?) App .'!(>

provehir ES XIA III. 235.

In »ki- ursprünglichsten Form, mit dem auslautenden e-

[inden sich sedere <ü 65; tewere Gl 244 und endlich i-t das

halbgelehrte esser ES X KV III. 260 zu erwähnen.

•'i. Die [-Conjugation.

§ 178. Von den lateinischen Verben der [V. Conjugation

finden sich u. a. die folgenden Infinitive: dorrnir MEg 367;

ferir <'nir>7<i :
//• Dkg 28; oir BLaur 25 u.s.w.

Endlich finde! sich neben regulärem partir Cid 280 im

Leonesischen auch parter Al\ 1 <M 9.

1. Die lateinische III. Conjugation.

§ 179. hie ursprüngliche Gestalt i-t bewahrl in: dicci\

<-l 248; duceri ib. 17: prendcre FO\ <>. wogegen combatre ES

Xl.\ III. 260 ein Schreibfehli i

In die E-Classe sind /. I! übergetreten: caer, comer, en-

tender, facer, perder, poner, prender, 3aber, traer, vencer . . .

Übergang zur t-Classe fand bei folgenden Verben statt:

afligir Quij WXIII. 2

agir FG 87

aplaudir ES I ,

chuiir \\\ 78



V. Capitel. Der Infinitiv. 199

concluyr Pal 1493

constrennir FJuz 155

andir App 5

decir (decidere) Alx 2339

desmedrir (metuere) BMill 202

digirir ES XLVIII , 256

diminuir Quij LYIII, 3

discemir ES I, 6

distinguir Quij XX, 4

ritVM&r ES I. 21

nV///r Cid 3012; invadir ES
XLI, 425

enxerir (inserere) Cant 35

escopir (*exconspnere) Alx 121

estroyr Alf XI 773

///?//• ConcL 176

foyr MEg 958

//^//V Alx 1247

padir App 413

^ar-per BMill 39]

paroV App 252

pedir MEg 461

regebir Cid 297

recodir App 86

redemir BLaur 31

resistir Cant 270

scguir App 413

somir BMilag 607

tennir Pal 80

tundir App 550.

Bei einer ganzen Reihe von Verben finden wir "Wechsel

zwischen der E- und I-Conjugation. Wenn es sich nicht um
Scheideformen handelt, so gehören die E-Formen vorwiegend

dem galicisch-leonesischen Sprachgebiete an:

aduxer Alx 765

anyader (addere) App 28

atfever Cant 174

bater Alx 1833

coger Cid 44

eonfonder App 74

correr BDuelo 49

dixer Alx 7(55 R
i rger Alx 512 R
esereber Alx 765 R
hyer App 32

weifer Cid 144

morrer Alx 1990 R
pre?ner Cid 72(i

(liierer Cid 3277

re^rer Alf XI 124 R: corr&jer

ib. 661 R

cuhieir Cid 144; tfropar = trad.

Cid 307

anyadir App 525

atribuir Quij XXXIV, 4

//«//; App 301

escogir App 216 R
fundir Prov 538

rccitrryr FGonz 295

f/( wV Cid 30

en/^r ES XLVIII. 250

///- App 209

fez/r ES IL, 437

yv^?////r ES XLVIII, 249

iiiorir Cid 1029

premir BLaur 31

requerir App 576

regir Alf XI 115
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ii mli > App 72 R
renner Alx 2280 R
sofrer Alx 2128R

tanner I5Loores 2 R
m rter App 39)

nnr Alx L990E

/' //'///• Alx L05 i

rt ii nir BMissa 7:;

ofrir BDuelo 209

atannir ES XXXIX. 297

r"///i /•/// BMissa 51

pevtr BOr 141.

§ 180. Von merkwürdigen Bildungen sind die Kurzformen

von facere, sowie zwei von einem starken Perfectum aus neu-

gebildete Infinitive zu erwähnen. Neben dem bereits erwähnten

facer findet sich seif den ältesten Zeiten bis ins XIV. Jahr-

hundert der Infinitiv fer Cid 1,299, der zu Femos, feches genau

paust und wie femos zu erklären ist Recht häufig steht dar

ueben far Cid 229, das sehr gut eine Rückbildung von dem

kurzen Futurum farö < *farai (vgl. *dirai > dir6) sein könnte,

wenn man nicht mit Cornu (Recherches) Einflufs von dar und

annehmen will. Endlich füget B"Gonz 22 ist wohl nur

ein Schreibfehler.

Neubildungen von quiso, beziehungsweise visco sind pes-

ijnisir ES XXII, 293 und vesquir FGonz 97.

5. Die Fntnra.

§ 481. Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, ist

das Lateinische Futurum fürs Spanische untergegangen; an dessen

stelle tritt eine Periphrase mit dem Infinitiv des betreffenden

Verbums und dem Präsens des Auxiliares habere. Neben

dieser Bildung findet sich aber seit den ältesten Zeiten auch

eine /.weite Neubildung - das Futurum Praeteriti — bestehend

aus dem lnfiniti\ eines beliebigen Verbums und dem [m-

perfectum von habere. Bei einer derartigen Umschreibung sind

zwei Typen möglich: *hai (habeba) cantare und cantare hai

(habeba). Der erstere Fall, für den im Spanischen nur ganz

sporadische Belege zu finden sind, gehört nicht in das Gebiet

der Formenlehre, da das etymologische Gefühl nicht verloren

gieng, die Composition also immer gefühll wurde, während

im zweiten Falle im Laufe der Jahrhunderte das Gefühl der

Zusammensetzung gänzlich untergieng, bo dafs heutzutage die

Futurformen den einfachen Formen völlig gleichstehen.
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a) Das Futurum Präsentis.

§ 482. Was die Endungen anlangt, ist von den schon

im § 190 erwähnten vlat. Kurzformen *hai . . . auszugehen, die

fürs Spanische he . . . ergeben müssen. Nach altspanischem

so : somos wird dann auch he : hemos und dann nach sonios : so-

des auch hemos : hedes gebildet.

Im Altspanischen wurde die Periphrase noch lebhaft als

solche gefühlt, denn in gar sehr vielen Fällen findet zwischen

Infinitiv und Auxiliare Einschub eines oder mehrerer tonloser

Personalpronomina statt und zwar:

aver-melo he FGonz 428;

darmela hedes Alf XI 1099;

gradegertelo e BLaur 11;

alcarseme-ha CrR 40;

siibcr gelo he Alf XI 674;

enbiar geht he Alf XI 1027;

tardarse nos a BDuelo 105;

arersevos ha Cant 1240:

yrme he CrR 27;

rerte as Cid 2411;

levar-lo ha Doctr 33;

perder Ja emos Alx 1653;

tomarle hedes Pal 506;

facerli e BMilag 739;

abrirse an BSig 18;

sedudar-nos hemos Cid 2412;

comeros heis Quij XCIV,

meter-los he Cid 1259;

dexar-las ha Cid 117;

dedr-les as FGonz 242;

darlis an BSig 37;

1 retraer-nos lo an Cid 2734;

tornar-nos la ha Cid 586;

mereeer-nos los hedes Cid 197;

n sri biroslo he Ildf 399;

ofrecervos los he Cant 751.

Besonders weit geht die Trennung zwischen Verb und

Auxiliare in einem Beispiel Berceos: tornarse a los justos

ha Sig 27.

Ohne das Dazwischentreten der Pronomina lauten die Futur-

formen folgenclermafsen

:

I. entrare Cid 1132; IV. serviremos Cid 622;

IL verds Cid 2622; V. venceredes Alx 1917;

III. partird Cid 1106; VI. besaran Cid 1756.

Einzelne Formen weichen nun aber von den bisher auf-

gestellten Typen mehr oder weniger ab. In I. findet sich im

Leonesisch-G-alicischen das schon im § 191 erwähnte hey: darlo

bi FAv 46; serey Alx 2466; tolreij ib. 791; dixertey Alx 1837,
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während in diciri BMill 117. wie das Metrum lehrt, das

fehlende 6 zu ergänzen ist. Jtandre Cid 2583 ist ein Schreib-

fehler, ebenso mengurd Prov 364. D;i> hedes der II. plur. geht

natürlich im Laufe der Zeit in heis über: tirareis Cant 1 II". :

comeros heis Quij KCIV, 1: daneben Vereinzelt auch dares

Danz 67; abres Danz 59; ires Cant 1425. rundlich tr<>nt< n<I<

s

BDom 467 ist ein Schreibfehler. In einigen Fällen i-t die

auslautende Dentalis der III. plur. erhalten, /.. B. ayudarant

IM nz VIII.

^ 183. Der Futurstamm, d. i. der lateinische Infinitiv.

erfordert eine eigene Betrachtung, da durch den Zutritt des

hochtonigen Auxiliares im Stamme ofl Accentverschiebungen

auftreten müssen, die nicht immer ohne Wirkung auf den

Zwischentonvocal (*haberai) bleiben können.

Das a der ersten Conjugation bleibt durchgehends erhalten.

Allerdings findet sich in zwei Fällen Übergang des a in e, doch

handelt es sich wohl beidemale nur um ein Versehen: in saque-

remos FGonz 223 sehe ich Einflufs des vorangehenden venzere-

mos, in (hrnii MEg 638 des voraufgehenden te.

^ 184. Anders verhall es sich mit e und i. Besonders

nach r. also zwischen identischen Consonanten, dann aber auch

nach Consonanten, welche mit «lern folgenden r leicht in Ver-

bindung treten, also Dach t, d, b, p, v, m. vereinzelt auch

nach <• fallt der Zwischentonvocal gerne aus. Zum strengen

Gesetze geworden ist diese Erscheinung allerdings nur bei ganz

,

wenigen Verben allerhäufigsten Gebrauches, denn ins Neu-

spanische sind die kürzeren Formen nur bei quaerer* . potere,

habere, sapere und «lern mit dem letzteren bis auf den Anlauts-

consonanten identischen capere gedrungen. I»;i sich Cornu in

seinen „Recherchea sur la conjugaison espagnole au XIII" el

XIV- siöcle" in der „in memoria di Napoleone Cabi e I

Angelo Canello" herausgegebenen Miscellanea di Blologia e

linguistica (Firenze, 1886) pp. 217 • eingehend mit diesem

Abfall des Zwischentonvocals beschäftigt, kann ich mich daraul

beschränken, im Folgenden nur die bei Cornu fehlenden Bei-

spiele anzuführen

:
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II.
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Falle schwindet der tonlose Mittelvocal, and dann sind drei

verschiedene Wege möglich: das n assimiliert sich dem r, odei

es findet Metathese von dt in statt, oder es wird zwischen

die beiden Consonanten eine tönende Dentalis eingeschoben.

Im zweiten Falle wird nach Ausfall des Zwischentonvocals stets

die tönende Dentalis, im dritten Falle vereinzelt der tönende

labiale Verschlufslaut eingeschoben. Audi im Folgenden _

ich nur die bei I lorun fehlenden Beispiele.

I.
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fast ausschliefslich Formen, die auf einen kurzen Infinitiv *dir

zurückgehen:

dire Cid 1454;

dirds Cid 3371;

dird Cid 319;

diremos BDom 504;

diredes Cid 1911; nsp. direis;

dirdn Cid 902.

b) Das Futurum Präteriti.

§ 487. Wie beim Futurum Präsentis findet sich auch

hier in älterer Sprache recht häufig Trennung der beiden Be-

standtheile, die sich durch Einschub tonloser Personalprono-

mina darthut:

'placerme hia Man 88;

tenir-te yes App 490;

ionarlo ye BMilag 841;

aver-la yemos Cid 2664;

^DlJLj^ = dublar läiya

Jose 57.

pagar-se ya Cid 495;

bascar-nos ye Cid. 528;

acordar-vos yedes Cid 1947;

yrlos yeu Alx 698;

saberlas ya Alx 2380;

crecer-les ya Cid 1978;

gracirtelo ya Alx 1014;

poderselo ye App 369;

veyer-gelo ye App 405;

yrsenos ye Alx 2384.

Wenn wir zuweilen die Endung hia... finden, so dürfte

darin eine Keminiscenz an Äabeba vorliegen: levar hia App 503;

averhian Alx 2255.

§ 488. Bezüglich des Ausfalles eines tonlosen Mittel-

vocales gelten genau dieselben Gesetze wie beim Futurum Prä-

sentis. Es sind nur wenige Ergänzungen anzubringen.

Der tonlose Tocal nach r fällt auch in guarria BOr 155.

Eine tönende Dentalis wird eingeschoben nach 1 bei: moldrie

BDom 659; toldria App 526; toldrie Alx 1073, sowie nach c

bei iaxdrie BMilag 203, neben dem sich auch yaria Alx 2094

findet, in dem Ausfall des Zwischentonvocals und dann zur

Vermeidung des ungewohnten Lautnexus 91' auch Ausfall

des c stattfindet.

§ 489. Von Besonderheiten sind in erster Linie die schon

aus der Lehre vom präsentialen Futurum bekannten Formen

von facere und dicere zu erwähnen:
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I. faria Cid 2(179

II. faries BLaur 11

III. farii MEg 73

IV. fariamos BDom 137

Y. fariedes Alx 853

VI. farian BDuelo 1 71

diria Alx L500

dirias App 1 1

dirie Alx L681 '

di'rin ums BDom 7."»i

diriades BDom 7.~>!»

dirü ii Doctr L30.

Ein Schreibfehler liegt wohl vor in avirie FJuz 108 und

resceberia ES X.WV. ll.">. Endlich ist noch zu erwähnen

pecher nos hv < pechar BS XU. :'.7ti. einmal wegen >\>-< äusserst

auffälligen Ueberganges zur E-Conjugation und dann wegen

des Ausfalles \uii i in hie ; he.
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